
Editorial

Schwerpunktthema dieser Nummer ist Pa-

triarchatskritik; verstanden als kritische Ana-

lyse der kulturellen Grundlagen der Manner-

gesellschaft. Mit Kultur verbinden sich zwei

Vorstellungen: In seinem einleitenden Bei—

trag besehreibt Herby Sachs zunz'ichst den

umfassenden Zusammenhang von Kultur —

die Inhalte, die Ideologie, die Voraussetzun-

gen unserer weiBen, westliehen Zivilisation

der Miinnergesellschaften, in denen wir

durch unsere Sozialisation verwurzelt sind.

Rosella di Leo und Ynestra King spiegeln mit

ihren unterschiedlichen persénlichen und

theoretischen Ausgangspunkten die doppelte
Beziehung des Anarcha-Feminismus. Rosella

di Leo ist urspriinglieh Anarchistin undl setzt

anarchistische Akzente in der Diskussion um

die Kritik am Patriarchat. Ynestra King ver—

steht sich als Okofeministin, Murray Book-

chin, fiber dessen Sozialisation wir im Inter-

view Peter Einarssans niiheres crfahren,
maehte innerhalb der anarchistischen Bewe-

gung auf sie aufmerksam.

Beide Beitrage veréffcntliehen wir nicht

ohne Widcrspriiche. Die zu Der Ursprung des

Nils sind eher formal: Rosella di Leo geht an

ihr Thema typisch akademisch heran. Aufbau

des Artikels und Sprache sind vollkommen

von der universitiiren Art des Diskurses ge-

priigt, aueh noch nachdem wir ihn sprachlich
fiberarbeitet haben. Das wird (hoffentlich
nicht) viele Leserlnnen abschreeken, die sich
auf diese Ebene nicht zwingen lassen wollen.

Die ziemlich desolate Situation libertarer

Gruppen, das betrifft Vorgehen, Organisie-
rung und Inhalte, macht aber deutlich, wie

notwendig es ist, solche Fragen — wie die
nach der Entstehung von Herrschaft —

aus

dem abgeschotteten Bereich akademischer
Diskussionen in die Bewegung hineinzutra-

gen. Wir mfissen nicht alle Diskussionen von

Null her anfangen, aus dem hohlen Bauch
heraus fiihren, sondern kennen uns auf vor-

handene libertare Ansiitze beziehen.

Die Widersprfiche zu Ynestra Kings The-

sen sind dagegen grundséitzlich. Wir stimmen
ihnen nicht zu. Da sie aber exemplarisch das

zusammenfassen, was in den Képfen vieler
feministischer Vertreterinnen einer anderen,
>>weibliehen<< Form von Politik spukt, stellen
wir sie doeh vor. Durch die kritische Ausein—

andersetzung mit diesen ékofeministischen
Thesen, die auch in der libertiiren >>Szene<<
verstéirkt Einzug halten, kénnten wir unsere

eigene Theorie darauihin iiberpriifen, inwie-
weit sie vielleieht auch dem philosophischen
Kuddelmuddel des New Age, zu deutsch:
Wende, aufsitzt. ~

Photo:
Manfred
Kampschulte

Inhalt

Aktueller Teil/Diskussionsteil
Editorial 2

Rowohlt: SF-Raubdruck 3

GRUNE NEW AGE-Politik 4

Alltag — Klasse —

Strukturen schanen 7
Satire: Freiburger Szene im Nahkampf 10
A-Szene 12

Besehlagnahme des MALlK-Buclies 13

Theorieteil
Kulturkritik 17

Batriarchatskritik 19
Okofeminismus 31
SF—Sondemummer Feminismus 36

Internationalismus —

aktuell und historisch

Interview mit Murray Bookchin, Teil 37
Geschichte der lWW, Teil 42
Die Zukunft Osteuropas 48

.

KulIur
Dre Zukunft der Berliner Mauer 51

Mythos und Realitiit von Grz'ibern 52
Biicher

54

Diskussion
Leserbriefe

Kurzmeldungen
alte Nummem

Titelbild: Manfred Kampschulte, Leverkusen

Anfmf zum Wiederverkauf: Wir suchen nach
wre vor Menschcn, die sich nicht seheuen auf
Demos oder Veranstaltungen den Sclzwarzen

Faden zu verkaufen; wir goben 30% Rabatt.
Da SiCh seit Jahresbeginn 1987 die Papierprei-
se um 20% verteuert haben und wir zudem

den SF auf 68 Seitcn ausgeweilet haben, er-

gibt sich inzwischen \vieder ein Defizit pro
Nummer. das von 200 Neuabos oder 200 Wic-

derverkaufsexemplaren aufgefangen werdcn
konnte. Keine Unmoglichkcit wie wir mei-
nen. Bitte werbt {fir ABOs und fiberlegt euch
den Wiederverkauf, auch wenn’s nur cinmall—
ge Versuche fiir ganz und gar einmalige Ver-

anstaltungen sind! Speziell fiir die Buchlii-
den: denkt daran. daB der SF auch nachbe-
stellt werden kann.



In eigener Sache: Rowohlt druckt ungefragt .0
SF nach

Unserc bisherige Impressums-Aufforderung
“Nachdrucke gegen Quellenangabe 3in am-

driicklich erwiinscht“ erwies sich erstmals als

Bumerang. Ohne mit der Redaktion, dem D

presserechtlich Verantwortlichen, dem Ver-
..

lag oder den Autoren Rficksprache zu neh-

men, lediglich mit Quellenangabe findet sich

cin gekflrzter Ausschnitt des Lupus-Texts aus
.

SF-23 (1/87) im rororo-aktuell-Schnellschufi
‘

“‘Ihr habt unseren Bruder ermordet —

Die.
Antwort der BrL't'der des Gerald von Braun

muhl an die RAF” -

herausgegeben vom‘

“Links-“Sozialdemokraten Freimut Duve.

Nun kbnnten wir uns nicht groB aufregen,
/

wire der Text vollsténdig abgedruckt worden _’
'

— aber er ist selbstredend auf die Aussagen re-
’

'

duzierlt worden, die an der RAF Kritik fiben,
wéihrend andere Passagen - zum Staat, zu Eu—

ropa etc. weggelassen wurden. Im Ergebnis
wurde der Text dahingehend “vereindeu-

tigt“, bis er ins griin-sozialdemokratisch—libe-

rale Anti-Terrorismus-Konzept paBte.
Uber den Umgang groBer Verlage mit au-

thentischem Szenematerial, das von kleinen

Verlagen publiziert wird, lieBe sich eine eige-
ne Debatte erc’iffnen - zumal die groBen biir-

gerlichen Verlage bei Raubdrucken nicht ge-
rade generbs mit dem Copyright umgehen.
Im Rechtfertigungsschreiben des Rowohlt-

Verlags heiBt es kurz und knapp, es sei ihnen
nicht méglich gewesen, den Verleger des

Schwarzen Fadens festzustellen. Nun ein

Blick in den VLB-Katalog oder das ZIS-Zeit-

schriftcnverzeichnis héitte geniigt.
Doch darum geht es uns nur in zweiter Li—

nie: wcsentliclher ist, daB wir -

genausowenig
wie Lupus - uns nicht (und erst recht nicht fiir~
dic derzeit laufende Schein-Amnestiedebat—

te‘) - benutzen lassen wollen. Nicht nur, daB
dcr Text verstiimmelt wurde, sondern vor al— .

lem auch durch den Kontext, in den er in dem

Braunmt‘ihl-Buch steht. Beides - die verkiirz-
te Wiedergabe und der eindeutige poiitisch-
zweckbestimmte Kontext - verféilschen die

urspriingliche politische Aussage des Papiers.
Ganz abgesehen davon, daB dieser Text in
dcm rororo-Buch schon des Themes wegen
nichts zu suchen hat, weil es sich bei dem Au—

tonomen-Papier keinesfalls um eine Reaktion

auf die Ermordung v. Braunmiihls handelte,
sondern um cine Neubestimmung autonomer

Politik, die in ihren wesentlichen Teilen

schon vor den RAF—Anschléigen verfaBt und

diskutiert worden war.

Wir werden deshalb (iffentlich und juri- .

stisch gegen den Rowohlt-Verlag vorgehen,
mit den Zielen, daB in etwaigen wciteren

Auflagen der SF-Text aus dem Buch~ heraus-

zubleiben hat und einer Schadensersatzforde-

rung fiir den unautorisierten Abdruck in der

1. Auflage. Das nachtréigliche Honorarange-
bot von 20().-DM lehnen wir selbstversténd-

lich ab. Die Schadensersatzsumme soll je-
weils zur Héilfte Libertéren Zentren und dem

KOHtO >>Waffen fur El Salvador« zukommen.

Trot dem Verl /SF-Redaktion
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J.D., Miinchen 10.»; J.M.', Berlin 30.-; R.R.,

Dillenburg 7,50; T.P., Ebscheid 30.—; 1.8.,

Sprockhdvel‘ lO.-; R.L., Hamburg 5.-;*H.G. ,

Hamburg 25.-; J.B., Ludwigsburg 5.—; GO,
Gelsenkirchen 35.-; M.B., Rosenheim 5.-;

R.H., Neumarkt 10.-; W.A., Anrich 20.-;

J.S., Berlin 5.-; R.M., Hamburg 50.—; W.F.,

Australien 50.-; M.K., Frankfurt 15.-; J.P.,
Bochum 30,-; H.-P.K., Flensburg 15.-

Spenden im monafllichen Dauerauftrag (un-
sere Traumvoirstellung): F .J . M., Dortmund

15.-; NH, Niirnberg 75.-

Spenden fiir die Sondemummer Feminismus:

I.K., Frankfurt 100,-; A.B.', Mi‘mchen 50.-;_
PZ W991)? 115;.
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"

kusen; name/Illicit gezeichnctc Britrfigc stchcn (Inter

‘

der Vera/1twort1ichkeit (ler Vcrfasscrlmzcn 11ml gobcn
nicht die Mei/11mg der Hcrauxgeber, (Icr Rcdaktion
oder gar des presserechtlich Vcrrmtwortlic/mz wic-
der.

“ Mitarbeit: Eingesanclte Artikcl Kind crwr’insc/zt, spu-
.

ziell solche von Augenzeuglnnenberichten aktuellcr

Ereignisse und Veranstaltungcu, (lie einc (malytisc/zc
Aufarbeitung versuchen; wirsuchen immcr sz'mrt-

'

‘ zerlnnen van theoretischcn (Vorsiclzt: polil-soziolo-
gischen!) Texren nus (1cm Franzdtischen, Italicni-

' schen und Spam’schen — wir komzcn vie/c von cuch
mit .rolcherart politischer Arbcit (and somit (Iczcntm-
[er SF—Mitarbeit} eindecken! Da wir (Ian Anarclzix-

Imus offensiv vertreten wollen, ((HI. ilm um! um

i nicht so einfach ins kriminelle Abscits abdrfingcn [ax-
sen wollen), bevorzugen wir namcntliclz ()zw. vou

Gruppen gezeichnete Beitriige; Iasscn Ims aber imI

'

Bedarfsfall auch von der notwendigcn Anonymitr‘it
liberzeugen; bei theoretischen Beitrz'igcn {St vor/terigc

. telefonische Abspmche .rinnvoll; Photos) Graplzikcn
etc. sind willkommen.

Endredaktion: Uber einen Ahdruck curse/widen Mit-

glieder der Redaktion; ein A nspruch auf Veroffcnlli-
Chung besleht nicht; Honorarc blciben (mch Imserc

Wumchvorstellung; Ausnahme: fr'ir (m wandigc
(Photo-)lnterviews (die gegen Vorabspmclzc mit (ms

auch von Nickt-Redaktionxmitgliedern gcfl'ihrt wer-

den), kénnen Zuschz'isse bezahlt warden.

Nachdrucke gegen Q‘uellenangabe, Belcgexcmplarrr
and math Vorabsprache mit (Ier Rcdaktion Sim! (ms-

dn’icklich erwiinscht!
'

KNASTFREIEXEMPLARE blciben soltmgc (Ids
' EIGENTUM des VERLAGS, bis .rie den Gcfaugc-

nen ausgehiindigt sind. Eine »Zur Habc-Nahmc« is!
keine Aushdndigung!
Auflage: 2500 Exemplare; Ve‘rlug, Satz um! Vt’rtricb:

Trotzdem-Verlag, Grafenau; Dmck: Druckerci

Moosweg, Leverkusen; Weirerverarbeilung: Libel-

[us-Verl’ag, Stuttgart.
Erscheinungsweise: vierteljdhrlich + cine Somlcr-
nummer jr'ihrlt'ch; Photos: ungezeiclmetc (m3 dcm

, SF-Archiv.
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Oder etwa doch‘? »Die Grilnen sin

gg; tit‘elte der P asterstrand in seiner Augustaus
‘

23% gébe, »D‘en Grilnen liiuft die Jugend davorm

’

2 d§e Suddeutsche Zeitung am 1 .
0.87.

M
1

t Prozentuale
Einbrfiche

bei den letzten

~ .391 handtagswahlen,
verschérfte

Grabenkiimpfe

l

Parteibasis con

genommengs

krisch [angst punkme
Teilen der CDU-Wdhlers

die beschriebene
Ten

15 die Tatsache, dafS bei der letz-

gswahl 2 Prozent mit der Erst—

U and mit der Zweitstimme

a

o rechnet ntz Kuhn,

der Baden—Wfirttembergische
rmit Blick auf die kommenden

len 1988. Und leitet daraus
: rechts,

zu holen‘. >>Links<< sche'mt alle

Leute, die versnchsweise ma

,heraus
aus K’M ;

gewéhlt haben, wfirden danach so-

wieso wiedet zur SPD zurficldaufen.
We'd die

(noch) besser kann
— das staats—

chfift‘.

4

ant »wertkonservative«
Be ,,

vélkerungsgruppen
ist angesagt. Denen 12:15:

groBzfigigerwaise
i‘hren ge—

heit in

Nacht geknickt
einen netten Juniorparmer

such}, wird er schon exkennen,
daB da die

GRUNEN {fir das Land
— vo‘r allem den Bo—

'

den, die Luft, das Wasser
- am hasten sind

Auch leichter zu handhabcn als dc ehrgciz1—_

gen Herren von dcr technokratisc‘ncn
Kon-

kurrenz der SPD und FDP. Dcnn die GRU—

“ NEN glauben
eben noch naiv an ihre parla'

‘ mentarische Sendung.



Wird es in Zukunft im Léndle also zwei

FDP’s geben
— die geschméhte Zahmirzte-

partei und die der alternativen Junglehrer,
Rechzsanwiilte und Architekten? Die der Pro-

tagonisten eines »gelben« urid die der Prota-

gonisten eines »grL‘in9n« Kapitalismus, die

beide eifrig um die Rolle des Steigbfigelhal-
ters der CDU konkurrieren? Als solche No—

thelfer ffir Innovationen in einer 6kologisch
bedrohlichen Lage der Gesellschaft sind sie

natiirlich von héherer Stelle erwfinscht. Als
Pool grfiner Ideen, auf die es, war. die GRU—

NEN scheinbar als einziges noch beklagen,
aber kein Copyright gibt.

Der Weg dahin ist lingst beschritten, zu

Weit, als daB es noch irgendwie zurfickginge.
Das' sollten viellecht auch Jutta Ditfurth und

FreundInnen endlich erkennen, die sich im-

mer noch bemijhen, an die einstige Auf—

bruchstimmung der GRUNEN wiederanzu-

knfipfen. »Ganz anders« kann es nie warden,
wenn man gingige Wege, wie den des Parla-

mentarismus einmal beschritten hat. _Da gibt
es stattdessen nur noch eins: Augen zu und

durch! Gefragt ist deshalb jetzt Disziplin, vor

allem Parteidisziplin! Disziplin nicht um der

Partei willen; und wenn doch um der Partei

willen, dann dient ja gerade das der »Sache«,
die drohende ékologische Katastrophe aufzu-

halten. Denn der Weg und das Ziel sind in-

zwischen eins geworden.
So versuchen die GRUNEN sich selbst

und uns, ihren méglichen Wfihlerlnnen, ihre

unbedingte Notwendigkeit immer neuaufzu-

schwatzen. Ein wahlpolitischer Erfolg, nein
- das muB inzwischen schon cine auf wahlpo-
litischem Erfolg beruhende Regierungsbetei-
ligung sein, sei ein Erfolg auf dem Weg zuI

Lésung aller uns bedréngendlen Fragen. Die
j

GRUNEN sind und bleiben eine Katastro—

phenpartei, operieren mit Schreckgespen-
stern, wie alle anderen Parteien auch. Und

das wollen sie ja auch: werden wie die unde—

ren; cndlich richtig hineinpassen in die Ge—

sellschaft, wéihlbar fiirjeden und jede.
Die dazu notwendige ideologische Ent-

schlackungsphase erleben wir gerade. »In« zu

sein, »modem« imd sich gleichzeitig auf kon-

servative Wfihlerschichten zu orientieren, be-

deutet: keine linken, keine radikalen Uto—

pien mehr zu entwickeln. Weil davon doch

nur Wéihlerinnen und Wéhler abgeschreckt
wfirden. Deshalb wird versucht, dem gingi-

gen Bild, wie sich Leute lhier in der BRD Poli—

tik vorstellen, immer‘mehr zu entsprechen.
Damit verabschieden sich die GRUNEN

endgiiltig von ihrem ehemaligen Anspruch,

der parlamentarische Arm einer auflerparla-

mentarischen Bewegung zu sein. Umgekehrt
Iéiuft es jetzt: vom Pan-lament ans versuchen

sie, die Bewegung zu disziplinieren und wahl-

strategisch zu dirigieren; also, die Leute, die

zu weit nach vorne schieBen, zu zfigeln. Auf

die 2 Prozent, die die »kleine radikale Min-

derheit«, zu der man/frau sich selbst einmal

zéihlte, auf BRD-Ebene vielleicht ausmacht

(lokal, z.B. in Unistfidten sieht das natfirlich

anders aus, deshalb tént es dort auch noch

seitens der GRUNEN anders), muB eine Par-

tei, die die 10% (und dariiber) konstant an-

strebt im Notfall eben verzichten.

Photo: Manfred Kampsclhulte

Fatal wie sich das in der Ausdrucksweise

niederschligt, der Zynismus der Haltung is:

_

kaum noch zu fiberbieten. Es geht um »Enr-

sorgung«, so bringt es der Pflasterstmnd um

den sich immer noch ungestraft libertz‘ir nen-

nenden Cohn—Bendit auf den Begriff:
»Die GRUNEN hantieren nach wie vor mit

dem politischen Instrumentarium der 70er und

der friihen 80er Jahre. Vor allem far jam: ha—

ben die GRUNEN keine plamiblen und at-

trakriven Konzepte, die als junge Mirgestalter
einer prasperierenden Gesellschaft frei von

Revolte-Erfahrungen jeglicher Art die bundes-

republikanische Normalita'r als durchaus be-
'

friedigend empfinden and trorzdem ein relativ

>kritisches< Verhc‘z‘lmis z‘um Staat, zum Forr-

schrittsdenken, zur Umweltpolitik haben.

Noah erfreut sich die Oko-Partei auch in die-

sen Kreisen eines berrc'ichtliehen Sympathie-
vorschusses; nach dem vorliiufigen Ende real-

politischer Mitveramwortung auf Regierungs-
ebene wird allerdings durch das den GRU-
NEN eigene links-ideologische Sc‘ibelgemssel
dieser Vorsachufl weiter dahinschmelzen. Ab-

'

gesehen d‘avon haben auch die um den Jahr-

zehntwechsel dureh Hausbesetzungen, Frie—

densbewegung etc. politiseh sozialisierten pot-
entiellen Grilnwiihler die Schnauze voll von

den anachronistischen Schauka‘mpfen der Alt-

vorderen und deren Zfiglingen. Wer aufler de-

nen, die ihn betreiben, versteht noch den Sinn

des Fundi-Realo—Konfliktx. Politische Altla—

stenenacorgung wr'ire das Gebot der Slzmde.

Indes, als parteiintemer Miillminister/in ist

derzeit niemand in Sicht.« (Pflasterstrand
Nr.268, 3.19)

‘

Da haben wir auch gleich die neue Zicl—

gruppe: den umweltbewuliten Yuppie (be—
sonderes Qualitéitsmerkmal: frei von jegli-
Cher Revolte—Erfahrung). Ihm/ihr mfissen

>>praktikable Handlungsperspektiven<< gebo-
. ten werden, und politische Aufstiegschancen

in einer >jungen, dynamischen Partei<. Radi-

kalitéit der Utopie ist nicht mehr gefragt v‘on

denen, die was gewordcn sind. Sie ist Relikt

der 70erJahre. Opp‘ortunismus ist zeitgemiiB
und verbirgt sich geschiclkt hinter der so héiu—

fig zitierten Floskel vom Pragmatismus, von

der Realpolitik.

I
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Was heiBt aber Realpolitik?
'

Ein Beispiel: waren nicht die Szenarien, die

die GRUNEN zum Ausstieg aus der Kern-

energie letztes Jahr nach Tschernobyl ent-
"

'

worfen haben »Jetzt und 5 ofort m6glich« ge-
rade deshalb so realistisch, weil sie auf der

ungeheuren Uberkapazitat bundesdeutscher

Stromversorgung fuBten? In einem taz-Inter—

view behauptete nun Herr Fischer von den

GRUNEN Hessens das Gegenteil: Aber was

meint er mit dem Wort >>realistisch«?

Es bedeutet bei ihrn nicht mehr -—

was ist

maehbar — Vaondern: was ist parlamentarisch
durchsetzhar.

'

Die Herren Parlamentarier beweisen mit

solchen AuBerungen die These, die ihnen alle

KritikerInnen des Parlamentarismus von An-

fang an entgegenhielten: ihr Blickfeld wird

eingeschrankter! Die Blickrichtung wird zu

der des Herrscherszyon oben nach unten auf

die Wfihlerlnnen, denen es ja eigentlich ganz

gut geht. »Trotzdem wollen sie jemanden, der

aufpaflt, was etwa mit der Umwelt passiert.«
(PS, 8.21) Die GRUNEN haben es nicht

mehr notig, Auftrage und Mandate mitzu-

nehmen; sie horen nicht mehr auf das, was als

Forderungen formuliert wird, sondern den-
'

ken darflber nach, was die >>Menschen<< den-

ken konnten. Mittels Umfragen, politischer
.,

‘ "f
, Psychologie etc. statt sich als Protestparteizu

‘1' betéitigen, versuchen sich die GRUNEN mm

, \ "

als »attraktive Reformpartei<<. Und die dazu
-‘

‘ notwendige >>prograrnmatische Debatte« —

7

die z.B. Fischer mit solchen >>IntervieWS« im

Pflasterstrand zu forcieren gedenkt, darf sei-
"

ner Meinung nach, »nicht gefilhrt werden in

der Perspektive, wir blez'ben Oppositionspartei
, auf lange Zeit, sondem wir helfen uns nur

selbst weiter, wenn wir uns die Mfihe machen,

Reformpolitik als praktisch umsetzbare Poli-

tik zu definieren. Das heifit, Politik denken
.. unter dem Gesichtspunkt Regierungsmacht.«

(PS, 5.21)
'

New Age, Newspeak
—- wie weit geht das

noch bei den GRUNEN? Z.B.: die fiir be-

stimmte Gesetze parlamentarisch vorge-
“‘

schriebene 2/3-Mehrheit wird zur »Konsen-

sentscheidung<< umgedeutet (Fischer, PS,
$.22); die Forderung nach dem Austritt aus

der NATO erscheint »nur noch wirklichkeits-

fremd« (O-Ton Schily), obwohl doch gerade
diese Forderung auf den inneren Militarisie-

’

‘mngseffekt einer Mitgliedschaft in einem ag-

gressiven Militarbiindnis zielt. Schily befindet

sich »natiirlich« auf dem Boden des Rechts—

staates, halt Recht fiir Gerechtigkeit und be—

aht das staatliche Gewaltmonopol. DaB die-

ses als staatliches Prinzip des Strafens, die

staatlich sanktionierte Definition in >>gut<<
und >>bése« durchsetzt und aufrechterhalt

"

und so Viele Gruppen fiberhaupt erst an den

Rand der Gesellschaft dré‘mgt, steht nicht zur

Debatte. ‘
>

'Die »Wende« hat so auch in den Kopfen
3 grfiner (ehemals linker) Politiker stattgefun-

’

den. Sie sind Parlamentarier geworden. Die

Bedingungen parlamentarischer Arbeit wer-

den von ihnen zu Bedingungen politischer
Arbeit fiberhaupt umgedeutet.

Utopie?
Was ist das ffir Menschen, die nur noch in
Machbarkeiten denken? »Revolution 11st nichl

mehr machbar. Ist auch nicht mehr denkbar.
Sie ist auch nicht wanschbar.« (Fischer, PS,
$.22)

ls _

»D‘u wirst mit einerpragmatischen Palitik, die

. sich orientiert an der Durchsetzung und an ih-

ren moralischen Grundsc'itzenweitemrbeiten

miissen. « (PS, 5.22/23)
Auf diese Weise, wo nur noch die Sachlage

entscheidet, degeneriert die Utopie der Frei-

heit zur bloBen Verteidigung der Menschen-

rechte und der Kreis zur CDU ist wieder ge-

schlossen. Ist es nun auch der letzten klar?

Damit haben wir nichts mehr zu tun — hier
,

werden wir als snideologische Altlasm, die dem

Zeitgeist nicht entspricht »emsorgt«.
Uns als Anarchisten, ging es immer dar-

‘

um, Lemprozesse in Gang zu setzen, Umden-

kungsprOzesse. Das kann nicht dadurch ge-

schehen, daB wir uns auf gerade die politi-
schen Formen beziehen, die wir andern wol-

len. Parlamentarische Politik bedeutet immer

Verwfisserung, Angleichung der weniger
machtigen an die miichtigste Position; ist so—

mit immer eine ‘Form von Herrschaft, und

nicht — wie uns nun auch die GRUNEN weis—

machen woll(t)en — einfach eine Art von g9-
sellschaftlicher Meinungsbildung. Die GRU-

NEN konnen ans all diesen Grfinden nicht

linger Drehpunkt der Diskussionen bleiben.

Daffir wird nun bei Vielen zunachst eine gro-
Be Ratlosigkeit einsetzen. Viele Leute wer-

den sagen, man/frau kann eben doch nichts

maehen, doch nichts iindern. Und jetzt kon—

zentriere ich mich eben doch besser auf mei-

ne >>Privatheit<<, wie ich die organisieren
kann, damit es mir dabei besser geht. Gefor—

dert ist da unsere radikale Kritik. Wir kénnen

aufzeigen und in Diskussionen einbringen:
Hier, es gibt andere Moglichkeiten, auf un-

terster Ebene die Belange selbstorganisiert in

die Hand 2n nehmen. So konnen wir wenig-
stens dazn beitreagen, daB keine neuen fal—

schen Hoffnung‘en in den Parlamentarismus

mehr geweckt werden konnen.

Ob die GRUNEN ihre Integrationsfahig-
kleit erfiillen konnen oder nicht, licgt nicht

zuletzt an uns selbst.

Was uns entgegenkommt ist jedoch: als

»normale« Partei definieren die GRUNEN
alle Interessierten nur noch fiber deren Zugc-
horigkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-
pe, maehen ans allen Lobby oder Nicht-Lob-

by. Deshalb werden Sie Viele, die in ihnen ur-

spn‘inglich einen Hoffnungstrager auf Veran-

derung sahen, auch schnel] wieder frustrie-

ren. Ein Zeit(geist)zeiehen von links, was

sich dann in der Sfiddeurschen so Iicst: »Ji4‘r-

gen Dyckerhoff macht bereits Action ~ wenn

auch nicht ganz auf Parteilinie. Zum Mzflfal—
[en seines Griinen-Kreisverbandes ffihlt er sich

zunehmend van der Praxis autonomer Grup-
pen angezogen. )Der Knackpunkk, versucht
er diese neue Beziehung zu ergrzinden, )kam

filr mich, als ich merkte, wie machtlos wir mif

unserer Burgerinitiative gcgen den Rangier-
bahnhof waren.< Doch damz erziihlt er van

Caspar, einem jungen Findelkater, fz‘ir den er

sich seit neuestem auch noch engagiert. Zwei-
mal schon in den letzten Wochen will er Cas-

par dem Tod entrissen haben, als er'erst an

Katzenseuche, danach an Bauchfellentzz'in-
dung erkrankt war. Beide Male schaffte er das

Vieh in die Tierklinik. Weil ihm das Geld ffir
die Arztrechnung ansgegangen war, sammel-

ten die Autonomen auf ihrem Plenum fz'ir Cas-

par: )Von' so einem Zusammengeh(irigkeitsge-
fiihlg schwiz‘rmt JL‘l'rgen Dyckerhoff, )kannst

du bei den Grl'inen nur triiumen.)« (SZ,
10.10.87)



on dewr ideologisierten
Klassenmacht zum Mythos neuer

Nachbarschaft?
'

Lang genug hatte es gedauert bis sich die

>>Linke<< von der klassischen Fixierung auf die

Okonomie, auf die Betriebe, das Proletariat

und die Klassenmacht gelfist hatte. Spfittisch
kénnte angemerkt werden, daB es seitdem

auch mit der »Linken« in der BRD vorbei ist;

sie ist entweder »grfin« und »staatstragend«

gcworden oder k'eimpft als >>linksradikale<<

Randgruppc um gesellschaftlich relevante

Perspektiven ffir ihre Politik.

Zwar fanden in den letzten 15 Jahren so-

ziale Kfimpfe in der BRD statt — find so gut
wie ausschliefilich unabhéingig von der, lange-
Zeit fiber ihre Vorkriegstraditionen fiberbe-

werteten, Arbeiterklasse,
— doch blieb ein

Unbehagen fiber die Zufélligkeit der Ausein—

andersetzungen, fiber die Wellenbewegung,
fiber das Reaktionsverhalten usw.

— kurz: es

fehlte sowoh] die breite Aufbruchstimmung
dcr frfihen 70er Jahre wie die zugrundeliegen—
d6 Perspektive ffir den Aufbau von Gegen-
macht.

Ffir diese Perspektivendiskussion gibt es

zwei Vorgehensweisen: entweder wir suchen

nach dem revolutiom'z'ren Subjekt, das dazu

beitragen kénnte, unsere Bewegungen pot-
entiell zu verbreitern — oder wir versuchen

das Vorhandene — also uns selbst — effizien-

ter (und damit in der Folge auch ffir neue

Leute anziehender) in Szene zu setzen. Uber—

flfissig zu sagen, daB es von anarchistischer

Seite nur um das Letztere gehen kann, daB

wir dabei aber mehr Schwierigkeiten bekom-

men werden als uns lieb sein kann.

Das begehrte Subjekt der Begierde

Die Suche nach den potentiellen Trc’igem der

sozialen Kiimpfe ist die eher fibliche (und

marxistische) Herangehensweise; die Parade-

antwort »Prolerariat« kam bis vor wenigen
Jahren nur noch schwer fiber linke Lippen.
Dies hat sich angesfichts der zym’sch so be-

nannten industriellen Reservearmee von regi—

von Wolfgang Haug

strierten und unregistrierten Arbeitslosen
und Jobbern wieder verfindert. Auch mir
scheint es vor diesem Hintergrund wieder

nachvollziehbar, von Klassenkampfzu rcdcn,
solange wir die soziale Situation der Betroffe-

nen'zugrundelegen. Um daraus jedoch ein

politisches Konzept zur Gcsellschaftsveréin-

derung abzuleiten, fehlt auch weitcrhin das

entscheidende Moment, was schon den Ge-

werkschaften in der gesamten Nachkriegszeit

gefehlt hatte: massenhaftes KlassenbewuBts-
em.

Diesen Widerspruch scheinen mir die Ge-

nosslnnen der wildcat wegtheoretisieren zu

wollen, wenn sie zum »I.Mai in Kreuzberg<<
schreiben:

»In so ’ner Situation rdcht sich, da/3 die Auro-
nomen L'lber )Kiezstrukturem und )Sradneilpo-
litikr reden, ansmtt die revolutioniire Perspek-
tive als Klassenmacht, als proletarische Amo-

nomie praktisch zu entwickeln. Die Autono-
m‘en gerieten in die Defensive und machten
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sich dann als »politische Schicht« Gedanken,
mit denen sie in gefa’hrliche Niihe einer radika-

Ien Sozialarbeit Oder noch krasser ausge-
drfickt einer neuen Kiezbullerei kamen. (. . .)
Eine revolutioniire Perspektive besteht nicht

darin, effektivere Kampfformen aaszutiifteln,
sandern im Verstehen der Neuzusammenset-

zangsprozesse, im Entwickeln des revolutio-

na'ren Bruehs aus der Subjektivita't der Klasse.

Die Frage nach der Sabjektivitdt der Klasse ist

keine akademische oder der richtigen Ansle-

gung von Marx, es ist ganz einfach die Frage
danach, woher die Kraft kommen wird, den

Kapitalismus zu zerstéren.« (Wildcat 42,

5.30)
Die >>Neuzusammensetzung<< der revolu-

tionfiren Krfifte bedeutet —

so liest sich’s in

der wildcat — nichts anderes als alle Teilneh-

merlnnen an der Randale am 1. Mai in

Kreuzberg. Auf diese Weise wird jedoch die

Randale, mythischer der >>riot<<, zum Ersatz-

beweis fiir das ansonsten nirgendwo zu veror-

tende neue KlassenbewuBtsein. Da die De-

klassierung Vieler nun mal offensichtlich ist,
muB sich das entsprechendle BewuBtsein fin-

den lassen: »Randale ist die 'Fortsetzung der

proletarischen Verhaltensweisen im Viertel.«

(wildcat 42, 3.30) Na Prosit — da macht

Stadtteilarbeit doch erst richtig an! Aber

noch ist es fiir »nns« nicht zu spéit zu kapie-
ren: »Allzu lange haben sich die Autonomen

im bornierten Versta'ndnz’s eingeigelt, daf)‘ aa—

fierh'alb ihrer Ghettostrakturen sowieso nichts

abgeht, haben die Frage nach einer sozialen

Verbreiterang als Biindnis mit den Biirgern,
den Normalos oder den GRUNEN miflver—
standen. Die Randale vom I.Mai kdnnte fiir
die Autonomen ’ne Chance sein 2a kapieren,

da/3 es auflerhalb ihres Ghettos revolutioniire

Kriifte gibt, daf)’ die Klasse kein Phantom ist. «

(Wildcat 42, 5.31)
Gut miaut, schwarze Katze — aber schwer

konstruiert. Die Ubertragung englischer riots

von 1981 und 1985 auf den 1.Mai in Kreuz-

berg ist mehr als gewagt. Richtig an dem di-

rekten Vergleich scheint mir nur die Ventil-

funktion fur Menschen, denen dieses System
weder Integrations— noch Aufstiegs- noch

Identitatsangebote machen kann. Allein aus

dieser objektiven Klassenlage als Deformier-

te und Deklassierte muB jedoclh noch lange
keine revolutionére Perspektive

—

gar eine

neue Zusammensetzung revolutionarer Kraf—

te entstehen; noch nicht einmal dem »Auf—

stand<< selbst kann ohne weiteres >>revolutio~

nare Kraft<< unterschoben werden. Bleibt es

bei dieser oberflachlichen Bestimmung revo-

lutionéirer Politik, so befinden sich die wild—

cat-Genosslnnen in einer ahnlich prekiiren

Lage wie seinerzeit die Roten Frontkfimpfer,
die auch nicht begreifen konnten, weshalb so-

viele objektiv Deklassierte anstatt in ihre Rei-

hen in diejenigen der SA liefen.

Skins

Die objektive Klassenlage ist also bei wei-

tem keine Garantie; damalls nicht und heute

nicht. Und es gibt eine weitere Ubereinstim—

mung zwischen damals und heute: die Faszi-

nationskraft linker Veriinderungsmodelle der

jeweiligen kapitalistischen Gesellschaft war

und ist gebrochen. Es ist also kein Zufall, daB

mannliches, jugendliches Protestverhalten

heute auch nach rechts gehen kann. Und hier

scheinen mir die wildcat-Genosslnnen ge—
féilhrlich zu verharmlosen, wenn sie die Ursa-

chen ffir diese Entwicklung hauptsiichlich bei

den Faschos suchen, die Schlagertrupps an-

werben Oder in platter linker Antit‘a-Arbeit,
die anféillige >>Jugendgruppcn<< weiter nach

rechts treibe. Sicherlich gibt es platten Anti—

faschismus, und sicher mfissen wir versuchen

Gruppen differenziert anzugehen, aber in lin-
kem Fehlverhalten die Ursachen fiir die zu-

nehmende Ausbreitung rechtsextremer

Gruppen sehen zu wollen, ist doch etwas zu-

viel Masochismus und wird noch schiefer,
wenn gleichzeitig die proletarische Herkunft
der Skins positiv fiberlbewertet wird (vgl. die

wildcat-Veroffentlichung »Zehn Tage die

England verdnderten<<, Commune-Rhizom
Verlag Berlin 1985).
»1979 2.3. verweigerte man einigen der Skins
den Zutritt zu einem Rock-against-Racism
Konzert and verleumdete sie als National
Front Haafen. Die Skins schlugen zariick,
wobei unter anderemmehrere Lastwagen mit

Verstiirkeranlagen in die Briiche gingen.«
($.37, Zehn Tage...) Die Sehuldligen (?) sind
also nur die démlichen intellektuellen (?) Lin-
ken? Die Skins dagegen sprechen die klare

Sprache der Proleten und schlagen zuriick —

was sie ungeheuer sympathisch macht, oder
wie ist das?

Klar sind auch ffir die wildcat’s die Skins
nicht nur »gut«,

—- obwohl sie mit der Uber-
setzung der »10 Tage<< sich alle Mfihe geben
zu relativieren, weil es auch rote, gar jl'jdische
Skins gibt

—-

so komlnen sie nicht darum her-

um, die angebliche Wahllosigkeit von Skinge-
walt zu bemangeln:
»Die Skinheads treffen oft durchaus den richti-

gen Feind, aber ihre wahllose Grausamkeit

(Rentner verpriigeln etc.) bietet den idealen

Stofffiir die Federfuchser der Sensationspres-
se. (. . .) Gelegentlich sind die Skinheads im-

‘

stande, die reichen Schweine in Chelsea aus ilt-
ren Luxusvillen zu zerren, aber andere Male

verfallen sie in eine vdllig kaputte psychotische
Raseret’, die nicht das geringste Klassenbe-

wafltsein zeigt. « (S. 38)
That’s it. Die Skins haben kein Klassenbe-

wuBtsein undwollen es in ihrer Mehrheit
auch gar nicht vermittelt bekommen. Und
wahllos schlagen sie recht selten zu, dafiir

gleichen sich die Opfer zu hfiufig. Ihre prole-
tarische Herkunft wird an diesen Handlungs-
weisen auch nichts korrigieren, eher im Ge—

genteil: gerade weil die Skins in Proletarier-

vierteln Oder Altstadten zuhause sind, stos-

sen sie im Alltag andauernd auf linke Grup—
pen, Alternativler und Ausliinder, an denen
der realkapitalistische Frust vordergrfindig
ausgetobt werden kann.

Auch sind Gruppenidentifikationsmuster,
die fiber uniformierte Kleidung, Militiirstiefel
und Nationalismus laufen, nicht weil genug
vom rechtsradikalen Milieu entfernt um ge-
gen deren Vereinnahmungsversuche eigene
Werte zu mobilisieren. Wenn sich die Skins
dennoch nicht vollstiindig vereinnahmen las-

sen, liegt dies nicht an ihrer proletarischen
Herkunft, sondern weil FAP, ANS, DVU
etc. noch zu inhaltlich vorgehen. Eine Nicht-
mitgliedsehaft in solchen Gruppen heiBt des-
halb noch lange nicht, daB Skins weniger
rechts oder weniger geféihrlich waren -— bzw.
daB die Symbiose mit den Faschos nicht bei-
den Seiten héchst gelegen kommt: im ProzeB-
fall sind die Skins keine organisierten Nazis
sondern nur ’ne Jugendbande; und eine Fa-

scho-Organisation steht immer besser da,
wenn sie sich im Notfall von ihrer Schliiger-
truppe distanzieren kann. Und auf der sub-

jektiven Ebene dfirfte es den Skins geniigen,
wenn sie bei der Hauptsachc. der Randale
mit den >>Roiten<<, dabei sind, wiihrend die lFa-

_._._,,

—'—/xl

schos sicher dankbar fiir diese neuc
— dies-

mal fiir die Parteikasse besonders kostengiin-
‘

stige
— SA sind, denn im Gegensatz zu friihcr

mfissen nun nur die konkreten Auftritte ho—

noriert werden. ;
Wenn sich also 2.8. auch Skins bei dcr

nichsten Randale in London oder Berlin bc-

teiligen, so ist dies absolut kein Grund fiber

eine »neue Zusammensetzung aus aufgestau-
tern Klassenhafid zu frohlocken; wer es tut,

wird sich bos wundern, wenn or tags darauf

freudig auf die neuen Kampfgenossen zugeht

Objektiv ist also nur die Klassenlage und

dali die Betroffenen sowohl nach links wie

nach rechts wie in den Alkohol gehcn i . .

Stmkturen schaffen . . .

»Uns gehtes darum, gemeinsam zu z'iberlegen,
welche langfristigen Projekte and Kerne WI"

aufbauen and vemetzen wollen, an welchen

Inhalten and praktischen Notwendigkeiten

sich militante Kerneentwickeln miissen (van
0kologie iiber »Schattenwirtsclzaft« bis hin zu

eigenen Medien, radikaler Medizin, Werksta't-

ten and Sportverein . . . Eine autonome Orga-
nisation halite nar Sinn, wenn sich darin mili-

tante Kerne wie Mosaiksteine zueinander- and

ineinander fiigen, wenn sich jenscits von'Ak—

tualitiit and Beldegung cine Kantinuitiit und

Verbindlichkeit jener Keme entwickelt, in de-

nen Politik and Alltag, gegenscitiges Vertrau-
en and Kampetenz, Lust and Ausdauer, Ge-

borgenheit and Risiko miteinander verse/1m el-
zen.«

(Lupus, Stand autonomer Bewegung, Reader
zu den Libertaren Tagen)

Was hier vorformuliert wurdc, blieb auch

nach den Libertiiren Tagen wenig mehr als

ein allgemeiner AnstoB in die richtige Rich-

tung, eine Aufforderung den Allmg in das ci-

gene P‘olitikverstiindnis Starker einzubcziC-

hen, die anarchistische Fordcrung einer Ver—

bindung von effentlich und privat herzustel-
len undl effizienter und kontinuierlichcr poli-
tisich miteinander zu leben. Es bedcutet eige-
ne Rollen zu hinterfragen und zu fiberwindcn
und geht im ‘Gegcnsatz zu den wildcat—Genes-
slnnen nicht von einem abstrakten revolutio-
naren Subjekt, sondern von uns selbst aus;

—

Oder dem wenigen, das (noch/schon) konkret
da ist; was den unschiitzbarcn Vorteil hat,
daB wirjederzeit beginnen konncn.

Den Alltag anstelle der Klasse Oder der

Arbeit zum Kristallisationspunkt von Wider-
stand zu machen, bedeutet fijr vielc den

Stadtteil —— und damn kni‘ipfen sich einige
Fragen:

.

Bleibt dieser Stadtteil anonym, ist es recht
einfach sich theoretische Konzepte zu iiberle-

gen; besteht bereits ein groBes linkes-alterna—

nves—auslandisches Spektrum, so liegen die

Ansatzpunkie aul der Hand. Fiir den GroB-

teil kleinerer Stddtc und Gemeindcn trifft

dies sicherlich nicht zu; dort wird die Anony-
mitat geringer — die Widcrsprijche zu den

>>Nachbarn<< werden dcutlicher. Auskom-

men, Tolerieren. vielleichl Verstehen, An-

dersartige akzeptieren, Frciriiume durchset—

zen,
—- heiBen die konkreten Zielc, von Ge-

genmacht triiumt dabei noch niemand. D.h.

aber auch, daB wir das Konzept kritisch hin-

terfragen Iniissen — und dzlmit auch anarchi-

stische Begriffe wic »k1eine Einheiten schaf-

fen«, >>Anarchie ist maehbar...« etc.

Der wesentlichste Untcrschied zur Organi-
sationsform fiber die Klassc Oder die Sphéirc
der Arbeit besteht im FClllcn dcr Gemcin-



samkeit, die bei anderen politischen Konzep-
tionen 0ft als einziges vorausgesetzt werden

konnte. Der Stadtteil Oder die >>Nachbar-

schaft« ist keine Interessengemeinschafl im

allgemeinen Sinn und erst recht keine im poli-
tischen. Die einzelnen Bewohnerlnnen gehé-
ren vielféltigen und unterschiedlichsten

Gruppen an, deren Interessen fiir die Betei-

ligten zumeist wichtiger sind als das ~ in

Stédten — meist eher zuféillige Wohnen. Je

zahlreicher jedoch die Interessen, je héher

die Anspriiche, destoschwieriger wird es,

diese in der unmittelbaren Nachbarschaft un—

terzubringen; die Suche nach Gleichgesinn-
ten, Austauschpartnem weitet sich aus und

geht schnell iiber den eigenen (als einengend

empfundenen) Lebensbereich hinaus. D.h.

diejenigcn Alltagsaktivitfiten, die am kom-

munikativstcn, am direktesten auf Gemein—

schaft zielen, sind oft diejenigen, die iokal

nicht zu befriedigen sind und scheiden daher

fiir unseren Ansatz aus. Ein Umstand, der

sehr bewuBt gehalten werden muB. Dagegen

gibt es Alltagsaktivitéiten, um die es lokal ge—

hen kénnte — némlich Wohnen, Essen, die

StraBe in Besitz nehmen, gemeinsame Zent-

ren schaffen . . .

—

was aufféillt ist: es sind zu-

meist die Bereiche, die heute der gréBten Pri-

vatheit/Individualisierungunterliegen. Dies

aufzubrechen bedeutet, daB ein Interessen-

bewuBtsein fiir solche 'Veriinderungen ge-

schaffen werden muB — und insofern sitzen

wir in derselben Problemfalle wie die Klas—

senb‘ewuBtseinstheoretiker.

Konstatieren wir cine breitc Interessenlo-

sigkeit der meisten Mitbewohner im Stadtteil

an den sie direkt umgebenden Einrichtungen,
so hat dies fraglos mit ihrer Erfahrung politi—
scher EinfluBlosigkeit auf kommunaler Ebe-

nc zu tun —

zu sehr sind die Rathéiuser bloBe

Verwaltungsorgane geworden, Stellvertreter-

biirokratien ffir die eigentliche Staatsbiiro—

kratie. Andererseits hat dies auch mit der

Aufspaltung der Menschen in unterschiedli-

chc Lebens-, Arbeits- und Freizeitbereiche

zu tun: nur noch fiir die Minderheit bedeutet

der Stadtteil/die Gemeinde auch zugleich den

Arbcitsplatz und darfiberhinaus, den Ort, wo

sich eigene Interessen lelben lassen. Weir je-
doch den Wohnort als bIQBen Schlafplatz be-

greift, weil seine téglichen Konflikte und In-

anspruchnahmen woanders ablaufen, der/die

aktiviert sich nicht mehr fibermfifiig in der un-

mittelbaren Wohnumgebung. Wer sich am

Wohnort politisch engagiert, hat oft keinerlei

EinfluB auf die ihn mitbetreffenden Verhéilt-

nisse am Ort seines Arbeitsplatzes
——

aus die-

sem (konstruierten und Vereinfachten) Bei-

spicl leitet sich politische Apathie ab, die wir

als gcgcben erkennen miissen.
_

Strukturen schaffen, den Alltag politisie-
rcn bedeutet nicht zuletzt, die Aufspaltung
von Leben und Arbeit anzugehen, gleichzei—

tig aber Freiriiume fiir — zumindest - auBera

irdische Erfahrungsméglichkeiten mitzuden-

ken.

Selbstkontrolle = Staatskontrolle?

Ncben dicsen eher praktischen und erfahrba-

ren Problemen, die sich uns mit einer Per-

SPektivc >>die alltz'igliche Gegenmacht aufbau-

Cn<< stellen, taucht noch die politische Frage
nach der Geféihrlichkeit auf: nehmen wir an,

die »Nachbarschaften« funktionieren, jeder
kCnm jede und iibt dadurch gewollt und un-

gewollt cine Selbstkontrolltfitigkeit aus.

Photo: Klaus Malorny

Wenn wir unsere Utopien einer Aufhebung
von 6ffentlich und privat in der bestehenden

kapitalistisch-patriarchalische Gesellschaft

aufbauen wollen, miissen wir uns zunéichst

erinnem, welche Vor-Erfahrungen uns war—

nen. Daraus ergibt sich sehr schnell die Fra-

ge, warum die von Gustav Landauer und

Martin Buber mitkonzipierte >>Gartenstadti-

dee<< sowohl wéhrend der Kaiserzeit, wie der

Weimarer Republik wie auch der Nazizeit

amtlicherseits geférdert worden ist? — Aus

einer idealtypischen Umsetzung der freiheit—
lich sozialistischen Ideen konnte sich die je~
weilige Staatsform versprechen ihrc Kontrol—
le auf die immer noch eher unzugiingliche
>>Privatsph5re<< der damals am Experiment
beteiligten Gartenstadtbewohner auszudeh-

nen, und sie gleichsam als sozialcs Experi-
mentierfeld fiir andere Formen der Erfassung ‘

und Ausbeutung zu betrachten.
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von Matthias Deutschmann

Wiihrend es
--

folgen wir den offiziellen Ab-

sichtserklfimngen
— in der undogmatischen

Linken (neben und gegen die Grfinen) um

den Aufbau neuer verbindlicherer Strukturen

geht, werden solche dart, wo sie noch existie-

ren erstmal demontiert. In Freiburg redet

nicht mehr jeder Linke mit jeder Linken —

wo kfimen wir denn da auch hin?

Mit-Ursache war
— neben allgemeiner Be-

wegungsflaute
— der Kauf der Spechtpassage

durch Teile der Szeneprojekte, was sofort als

DolchstoB gegen die Hausbesetzerbewegung

'gewertet wurde. Kritikerlnnen des Kaufs

wohnen inzwischen als Mieteflnnen in der

Spechtpassage, was neben unnétigen Fronten

auch noch die Pikanterie von Vermieter-Mie-

ter-Verhfiltnissen mitsichbringt; 1— die daraus

resultierenden Konflikte werdcn inzwischen

anstatt in Gesprichen mit Flugbléttern umd

Zerstémngs—Aktionen ausgetragen
— wie ge-

sagt: nicht jeder spricht mit jeder. Matthias

Deutschmann, Freiburger Szene-Kabarettist,

bringt die desillusionierendc Ratlosigkeit in

die einzig angemessene Sprache. Wir danken

der Freiburger Stthzeitung (SZ) ffir die Er-

laubnis zum Nachdruck.
'

.

sf

;Welche Krankheit darf’S denn sein?‘

Photo: Gerhard Walker, GieBen

—

zur Erhellung des Geisteszustandes

Mit dem Titelgesprfich »Wir mas-

sen verstehen, an weicher Krank—
heit wir leiden«, hat die Stadtzei-

tung eiinen begrflBenswerten Bei-

trag zur Erhellung des heirrschen-
den Geiste‘zustandes geleistet. An-

fangs fie! es mir schwer, mich
durch den Wildwuchs von Analyse,
Anspruch und Frustration zu kéimp-
fen; spéter habe ich dann begriffen,
dais die Diskussion auf sechs

Stadtzeitungsseitein nichts ande-
res als feinste Betroflenenberich-
terstattung ist. Was sich auf den er-

sten Blick wie eine verwirrte Dar-

stellung liest, entpuppt sich beim
zweiten Lesen als virtuose Darstel-
lung von Verwirrung. Je mehr man

zu sagen hat, desto schwerer féimt
einiem das Reden. Trotzdem: ein

Kompliment an die Pa‘tienlen. Die-
se Diskussion hat mich angeturnt;
ich m6chte gerne mit auf die Suche
nach der Krankheit, die uns alle ver-

binidet.

der (Freiburger, nur der?) Szene

SZ: »Der immer wiederkehrende Vor-
wurf an die Pro/ekte: Kein gemeinsa-
mer, ubergreifender Zusammenhang!
lm Auge...« Der berUhmte Obergreifende
Zusammenhang! Die Gemeinheit die-

sgr Frage liegt in ihrer Allgemeinheit.
Die Fioskel wird als Kc'jder ausgeleg't
und wer beiBt zuerst an?
Das Radio: »FUr das Radio kann ich sa-

gen, daB ein solcher Zusammenhang

besteht.« Und wie sieht der aus, fragt

Sigh der Leser? »Das Radio wird von b9-

stimmten Lauren gemacht, die einen

biestimmten politischen Zusammen-

hang haben.« Mehr wird nicht verraten.
Aus Sicherheitsgrflnden. Wer trotzdem

wgiterfragt erféhrt: »Wir woi/en das Ra-
dio befreien von den Fesseln der Wirt-

schaftiicchkeit und den H0rerzahlen.«
Aber ist es davon nicht iéngst befreit.
Oder meinen sie das Radio an und.f0r

sich?

Aber die Medienwerkstattt »Wir brau-

chgn den Blick nach AuBem. »Die Ar-

benf vom Kino is! von vorneherein nach
AuBen gerichteici, das Kommunale Kino
dazu. Unci die 82: »Wir sind natUr/ich
auch nach AuBen orientiert und...« —

/k



eine versteckte Empfehlung fOr’s Radio
— IIscha/ten uns nur nach ein, wenn’s

ndtig ist.«

Und jetzt kommt der AAK, aufgepafltl:
nDer mange/nde Zusammenhang war

vor der GieBereiha/le schon sehr deut-

/ich.« Am Willen zur Halie hat es aber

nie gefehlt und nur die «Utopia des

nach AuBen Gerichteten hat bewirkt,
daB wir fast nur noch nach innen disku-

tiert haben.« Alles klar. Der SchuB droht

standig, nach hinten loszugehen. Aber

wer sich nicht in die Halle begibt,
kommt darin um.

Wer weiterliest, erfahrt vorn Netzwerk

die erschfltternde Wahrheit: nBei den

Proiekten, die noch nicht richtig Iaufen,
ist es klar, daB Politik noch sine groBe
Ro/Ie spielt«. Nooh, aber dann... nist die

Motivation, etwas zu tun die Verwal-

tung der eigenen Arbeitsstrukturen.«
>>Wenn du die Buchfahrung in der Gie-

Bereihal/e machst, denn wirst du wahr-

schein/ich keine Zeit mehr far politi-
sche Infra/ta haben.« Jetzt ist kiar, wa-

rum die Autonomen keinen Schutzenve-

rein aufmachen. Es ist die Angst vor der

Buchfuhrung.
Ein altes Problem: Bdrokratie war

schon immer konterrevol‘utionar. Und

die Medienwerkstatt fragt sich: »WI'rha-

ben einen Apparat, so gut wie nie zuvor,
die Frage ist nur, was er vermitte/n

wil/.« Der Apparat wahrscheinlich gar
nix. »We/che Inha/te dahinter stehena.

Das ist das Problem der Inhalte. Sie ste-

hen immer dahinter und wehe, wenn der

Apparat zu Iaufen beginnt, die Inhalte

mussen hinterherrennen.-- Angesichts
soicher grundsatziioher Problems

sehnt sich der Vertreter des AAK nach
der guten alten Zeit: n/ch mechte es gar
nicht mehr erzahlen, aber o'er Sch warz-

wa/dhof..., was uns fraher geeint hat

war das gemeinsame Haus«. IDenn da

haben ja alle gewohnt, nicht wahr’? Viel-

leicht soilte die GieBereihalle doch bes-
.ser zum Hotel umgebaut warden? n’Von

dem, was ich im Kopf habe, wards ich .

die Hal/e a/s defensives Proiekt begrei-
fen. Die Utopian, die ich in die Hal/e

steeke, sind ganz schdn kiein gewor-
den«,

i
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DaB Arbeit in die Halle gesteckt wird,
ist verstandlich. aber daBI die Utopien
das mit sich machen lassen. Jedenialls

slecken sie jetzt in der Halle, wie der

Teufel im Detail.

Was ist das bloB fflr eine Krankheit, an

der wir leiden’?

Medienwerkstatt: Wir haben ma/ eine

unheimliche Ausstrah/ung gehabtu ~

nicht doch, unheimiich? ndie Leute ha-

ben sich anstecken Iassen...« Radio:

»Aber wenn du uns hier anguckst...«
AAK: »Das grenzt an Leichenfledderei.«

Wenn das Wahr ist, ImuB schieunigst
ein Pathologe her.

Vorlaufig Iautet die vorsichtige Diagno-
se: Die Leute ieiden an ihrer eigenen
Vergangenheit. Die mUBte mal ausge-
mistet werden, denn wir haben weder

alie im Sohwarzwaldhof gewohnt, noch

sind wir im Mariengrab beerdigt wor-

den.

SchluB mit der Gemeinheit, satze aus

dem nZusammenhanga zu reiri‘aen. Die

letzten beiden Seiten der Diskussion

sind wichtig. Die Methode »Gremliza-

Exprei5<< ware hier verfehlt.

I»Gedacht wurde dame/s schon unter-

schiedlich. Nun ist es klar. Peng!« Der.

Hans vom Buchladen weiB, worflber er

spricht, denn Jos Fritz ist ZIur Zielsohei-

be revoiutionar-antiimperiaiistischer
Befreiungspolitik geworden. Es scheint

so, dais einige Leute nach jahreiangem
Zaudern in der Szene jetzt den w'irkli-

chen Gegner ausfindig gemacht haben.

Der Feindi ist mitten unter uns. Jetzt gilt
es IIzwis'chen uns Idem Feind einen kla-

ren Trennstrich zu ziehen« (vermutlich

Mao)(Mao!, d.S.) und das kann bedeu-

ten, daB der Schritt, der hier voilzogen
werden soll, bei einigein Kampfern mit-

ten durohs Gehirn geht.
Zu den Pfingstereignissen wurden ja
ieider auch Erklarungen verfaBt, die

hinter dem frohlichen Feuerzauber die

ganze Tragddie der Konspiration zum

Vorschein kommen lassen. Sicher slnd

das nur wenige, die sich als Sinngeber
aufspielen und schreiben: )IGlobal den-

ken — loka/ hande/nu. Oder »Hier zu

ka'mpfen, heiBt auch se/bst einen Bruch

zu vol/ziehena.

Aber es bleibt ja nicht bei revolutiona-

ren Phrasen. Aus bestimmten Ecken
_

kommt ja die Forderung »noch mehr"
peng zu machen/a

Und weii eoen kaum miteinander gere-
det wird, geht das groBe Ratselraten

los, wenn Revolutionare in einer hei-

denhaften Aktion IIMietkampf aberall«

auf den frisch renovierten Boden dies

Buchladens sprflhen, oder Stahlstifte in

BKS-Sohlosser treiben. Wer denn die

Kasse mit den Spenden fOr politische
Gefangene geklaut hat, bleibt auch im

Donkeln. Hier erwarten wir einen Be-
kennerbrief!

Entwurl fijr einen
Bekennerbriel

Seit das Schimpfwort vom Scheinepro-i
jekt die Hunde macht, wird das politi-
sche Klima mehr und mehr vergiftet.
Gemeint ist damit die Spechtpassage.
DaEI hier gekaufl wurde, kann otfenbar

nicht verziehen werden. » Was aber hin-

dert die Pfingstgeister daran zu kamp-,
fen, wenn sich 30 Leute in Freiburg zu-i
sammentun, um ein Haus zu kaufen ?« i
Wenn es wahr ist, was die interpretato-

i
ren der Pfingstnacht schreiben, daB al-

so der Geist der Revolte sich an Pfing. i
sten materialisiert hat, dann befflrchte‘
ich einen Religionskrieg im GrU'n. Danni

ist auch klar, war die Heiden sind. 1

Die Frage Schwein oder Mensch hat
sich bereits als Kriterium empfohlen;
mit wem denn die Revolution noch zu

machen sei. Vielleicht Iangt es ja wie- i

der zur Totalsperrung der Wilhelmstra-‘

Be und einem Achtungserfolg gegen-j
Uber den Bullen. Davon unberuhrt bleibt
natUrIich der Kampf gegen die. Schwei-

neprojekte, denn da wohnt ja der ei- ‘

gentliche Feind. Hier muB das Messerl

.gewetzt-werden, denn IIdie Schweinei
von heuteu sind ja bekanntlich )Ddiei
Schinken von morgenu. Und da der Kan-

nibalismus noch nicht allgemein akzep-
tiert ist, muB momentan noch zwischen'
Schwein und Mensch unterschiedeni
werden. Aber jeder zweite ist schonv

Schwein. Schwein muB sein. BeiB rein. '

. l

Nachsatz: lch gehe inzwischen nicht?
mehr davon aus, daB es sich um Selbst-i
zerfleischungr< der Szene handelt. in !

diesem Kima let for die vielbeschwore-
‘

ne Solidaritai kein Platz. Daher halte;
ich die Rede vom Ubergreifenden Zu-

sammenhang ifOr illusorisch. Wenn

Uberhaupt, dann mossen jetzt neue »2u-

sammenhéinge<< gebildet werden, damit ‘

die Mischung aus Schweigen, Grinsen
iund Hinterhaitigkeit nicht mehr das Kli-

ma vergiftet Vielleicht ist es besser, zu !
sagen was one trennt, als mit der Lupe l

zu suohen was noch einen konnte
l
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I. Regensburger Fachtagung fiir Lust und

Freiheit vom 4.12. bis 20.12.87

Kurz das Programm der Wochen:

4.12.: Horst Stowasser: Die Geschichte des

Anarchismus in Deutschland

5.12.: ab 16 Uhr Ausstellung zum obigen
Thema im BIWAK-Biiro, Engelburgerstras-
se; ab 18 Uhr Videos zur Hafenstrasse und

»Pal3t bloB auf!« anschlieBend Fest; nach 24

Uhr Themroc.

6.12.: ab 18 Uhr AK zum Anarchismus seit 68

bis heute (BIWAK-Biiro)
7.12.: ab 17 Uhr Video »Die lange Hoff-

nung«; Veranstaltung fiber Augustin Souchy
8.12.: ab 17 Uhr Video »Rotmord« (fiber
Miinchner Raterepublik)
9.12.: 19.30 Uhr Kabarett mit Matthias

Deutschmann

(im Brandl Brau, Ostengasse)
10.12.: 19.30 Uhr Friederike Kamarm: Femi-

nismus und Anarchismus (im Brandl Bréiu)
11.12.: 19.30 Uhr.Wolfgang Haug: Verfall

der Arbeit (Brandl Brau) .

12.12.: GroBes Fest! ab 19 Uhr im Unterholz,
Silberne Fischgasse
13.12.: Frfihschoppen im BIWAK-Bijro,

WAA-Spaziergang
14.12.: ab 17 Uhr Videos »La Makhnovcina<<

und »Die Matrosen von Kronstadt<<

15.12.: FA U-Vortrag zur Stahlkrise (geplant,
falls nicht: Bernd Ulrich: Zur Perspektive so-

zialer Bewegungen) (Brandl-Bréiu)
16.12.: ab 17 Uhr Video eines M. Bookchin

Vortrags
17.12.: Vortrag von ? fiber die >>m6gliche Be-

deutung von Alternativprojekten in diesem

unserem . . .« (Brandl Brau)
18.12.: AbschluBtreffen im BIWAK ab 19.30

Uhr

19.12.: ab 16 Uhr Video >>Die Geisterfahrer<<

(mit Matthias Deutschmann als Monch)
20.12.: ab 14 Uhr letzter Tag der Ausstellung
Veranstalter und Kontakt fiir Anfragen: Li-

bertiz‘res Forum Regensburg, Postlagerkarte
02 85 78C, 8400 Regensburg-I.

Unter Schwarzer Flagge Antimedien

Seit Anfang 1987 existiert USFA. Die Idee zu

diesem Projekt entstand aus der Erfahrung,
daB anarchistische Gegenkultur zwar in An-

séitzen vorhanden ist, aber von Anarcho/as

bisher vemachlassigt wird bzw. es schwierig
ist, sich die Produkte (Flatten, Cassetten etc.)

zuganglich zu machen. AuBerdem begreifen
wir z.B. Musik mit anarchistischen Texten als

ein wichtiges Agitationsmittel! Medien aller

Art (TV bis Schallplatte) spielen eine zentra-

le Rolle bei der BewuBtseinsbildung. Des-

halb ist eine radikale Gegenkultur und ihre

Verbreitung nicht nur Lebensausdruck einer
- sozialen Bewegung, sondern auch ein wichti-

ger Faktor zur Verwirklichung ihrer Utopien.

(Zu beachten ist auch, daB Konsum—Konzer-

ne wie z.B. EMI direkt im Riistungsgeschéift
stecken!)

Bisher vertreiben wir fast 'ausschlieBlich‘

Fremdproduktionen wie Schallplatten aus

Holland und England (The Ex, Conflict,

Chumbawamba). Dabei verkaufen wir diese

Produkte ohne Profit, d.h. wir schlagen pro

Platte zw. 1 bis 2.- DM drauf um die Unko-

sten (Porto) zu decken.

In Zukunft wollen wir uns verstarkt um Ei-

genproduktionen bemiihen (auch in Richtung.
7

Videos, Pamphlete etc.) .

Bestelladresse: USFA, q/o Forderkreis, PF
7

311, 4730 Ahlen.

Libel-tires Regional—Info fiir NRW: das Info
soll dazu beitragen, daB anarchistische und
autonome Informationsdefizit in unserer Re-

gion abzubauen und einen kontinuierlichen
InformationsfluB zwischen den Libertaren in

Gang zu bringen. Die bestehenden informel-
len Kontakte sind meist zufallig und neigen
zu >ideologischer Abkapselung< gegeniiber
anderen Stromungen. Deshalb soll das Info
ein Forum fiir alle libertaren Richtungen
sein, das zu einem besseren gegenseitigen
Verstiindnis beitragen und auch interessierte
Menschen auBerhalb unseres >DunstkreiseS<

ansprechen soll.

Inhaltlich soll es Berichte iiber die Aktivita-
ten in einzelnen Stéidten, Arbeitsbereiche
und Selbstdarstellungen aktiver Gruppen, li—
bertare Veranstaltungshinweise bzw. Hinwei-
se auf Sachen, die fiir uns Von Interesse sind,
(standig aktualisierte) Kontaktadressen und

Anlaufstellen fiir Interessierte, sowie eventu-

ell ein Pressespiegel und thematische Einzel-

beitrage, die nicht regionalbezogen sind, ge-
geben.
Da's Libertiire Forum Krefeld iibernimmt vor-

laufig die Redaktion, d.h. wir nehmen Beitréi-

ge, die uns zugeschickt werden entgegen und

produzieren natiirlich auch eigene. Sofem
uns nicht fertig layoutete Seiten (A-4) ge-
schickt werden, fibernehmen wir die graphi-

sche Gestaltung etc. Das Info wird nicht in

groBer Auflage gedruckt, sondern an die

Kontaktadressen verteilt, die es weiterkopic-
ren sollen. Eine Zensur findet selbstverstiind—

lich nicht statt, aber die Redaktionsgruppe
behfilt sich vor, zu kontroversen Beitragen
kommentierend Stellung zu nehmen.

Schickt alles oben beschriebene an: Libertii-

res Forum Krefeld, Postlagerkarte 054792 C;
4150 Krefeld 1 .

'

Weitere Anlaufstellen ffir NRW:
— Libertfires Zentrum Moers, Essenbergel‘
Str. 100, 4130 Moers.
- Libertéires Forum, c/o S.W., Sandtrfiger-
weg 101,
4000 Diisseldorf-IZ
—

Libertfire Aktionsgruppe, c/o R.R., Solin-

gerstr. 203,
‘

4018 Langenfeld
" ALIBI. clo J.E., Hammerstr.29, 4400
Miinster
- Libertiires Zentrum, Friedrich Ebertstr.

238, 5600 Wuppertal
- Autonomes Zentrum, Oellendahlerstr.

6a, 5600 Wuppertal
Und als Vorausinformation:
[m Januar findet in Kiiln eine anarchistische
Woche statt; veranstaltet von Autonomen,
Graswurzlem, FAU, FLI, Anares u.v.a.

In Ahlen gibt es inzwischen auch einen Treff—

punkt, der Mo, Mi, Fr ab 16 Uhr geoffnet ist:

Restrisko, Sfidenmauer 11, 4730 Ahlen.Wer
diese Moglichkeit unterstiitzen will: Postgiro-

Andert eure Testamente!

amt Dortmuund, Kto. Thomas Palmke, Nr.
489 40 468. Ubersohreibt euer Hab und Gut, /
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Fiir FLI-Freundlnnen: Abteilung gelebte Er-

fahmng:

Der Nerother Bund

Dieser aus der Jugendbewegung stammende

Bund erha‘lt heute neuen Zulauf. Es handelt

sich um eine Gruppierung, deren Mitglieder
sich national,
sondern als >>aufrechte Deutsche<< empfin—
den; ein Mannerbund, der von der SA als

Konkurrenzverband ausgeschaltet wurde, so

daB sie in ihren Ahnentafeln sogar ihren »Wi-

derstand« gegen den Nationalsozialismus

hervorkramcn kiinnen -—

was sie allerdings
nur wenig sympathischer macht.

Warum wir sie hier kurz vorstellen, hangt
mit der Konfrontation zusammen, die sich

beim letzten FLI-Treffen auf dem Geliinde

der Burg Waldeck mit den Nerothern ergab,
die dort alljéihrlich ihre Sonnwendfeiern be-

gehen.

Originalzitat: »Unser neuer Bund ist

nicht mehr wie die andern Wandervogelbi‘xn-
de nach Landschaften in Gaue und Gruppen

eingeteilt, sondern nach Freundeskreisen in

Orden 11nd Féhnlein . . . Der Ordensritter

schafft sich seinen Orden 11nd benennt ihn

nach seiner besonderen Eigenart. Seine

Fiihnlein, die friiheren Ortsgruppen, brau-

ehen nicht unbedingt zusammenzuliegen. Sie

kdnnen weit auseinander entfernt liegen . . .

Die GréBe eines Ordens ist gleichgfiltig, er

kann aus ciner Gruppe bestehen.«

Diesc Organisationsstruktur wird zum

Kcnnzcichen des Nerother Bundes, sie unter-

scheidet den Bund von allen anderen Biinden

der Jugendbcwegung, die auf lokalen Grup-
pen basicrten. Es brachte dem Bund den

Vorteil, daB er abweichlerische Mitglieder
nicht aus den lokalen Zusammenhfingen 11nd

damit aus dem Bund ausschlieBen muflte,
sondern diesen erméglichte, ihren eigenen
Orden innerhalb der Nerother zu grfinden
und um fiberregionale Mitglieder zu werben;
cine Entscheidung, die als eine wesentliche

Voraussetzung fiir die wachsende Stérke des

Nerother Bundes innerhalb der Bfindischen

Jugcnd
—- bis heute eingeschiitzt werden

kann. D.h. aber auclh, daB ihren bundeswei-

tcn Treffen ein weit gréBerer kultischer und

gruppendynamischer Gehalt zukommt, als

anderen vergleichbaren Gruppen.
Der Nerother Bund nahm 11nd nimmt im

Gcgensatz zum Wandervogel e.V. keine

Miidchen auf, seine innere Organisations—
struktur ist streng hierarchisch (Prinzip der

>>Adelsherrschaft<<), seine Kultstéi'tte ist die

>>Jugendburg<< (u.a. »Burg Waldeck<<) und

seine Attraktivitat besteht in >>Auslandsfahr-

Ien« (Italien, Spanien, Marokko, Kanarische

Inseln, Agypten, Finnland, Persien, Indien

u.a. wurden schon vor dem 2.Weltkrieg

durchwandert).
Den Zusammenhalt aller sicher(te)n die

Neujahrsnfichte und Sonnwendfeiem, 211 de-

nen sich die verschiedenen Orden treffen.

Der Namen leitet sich vom Grfindungsort
ab: eine Eifelhéhle bei Neroth wurde zum er-

sten Treffpunkt am Jahreswechsel 1919/1920;
dort versammelte sich die Gruppe der Neo-

rommen. Im Mfirz 1920 entdecken Robert

und Karl Oelbermann und Kurt Lorenz im

Hunsrfick die SchloBruine Waldeck. Im sel-

ben Jahr schlieBen die Neorommen die Mild-

Chen aus. Ostern 1920: Der Altwandervogel,
dem die Neorommen noch angehéren, trifft

keinesfalls als rechtsextrem ,

sich in Bad Sac/1m 11nd beschlieBt, in'sgesamt
keine Mz'idchen mehr zuzulassen. In der Neu-

jahrsnacht 1920/21 beschlieBen die Necrom-

men, die ihr Ordensmodell nicht auf den gan-

zen Altwandervogel ausdehnen konnten, aus

diesem Verband auszutreten und einen eige-
nen Bund, den »Nerother Wandervogel,
Deutscher Ritterbund<< zu griinden. Dieer-

sten Orden heiBen >>Rabenklaue, Wehrwélfe,

Bockreiter.« 1922 kaufen die Nerother den

Drachenkopf und das Turmfeld (18,5 Mor-

gen) iiber dem Baybachtal (Waldeck), 100

Nerother gehen auf den >>Hollandkreuzzug<<

und am 10.5.1922 wird die erste Bauhiitte auf

SchloB Waldeck gegrfindet.‘ In diesem Stil

geht es weiter: Schwedenkreuzzug 1923

Langemarckfeier ‘der Bfindischen Jugend

1924, Nordlandkreuzzug 1925, Erwerb der

Burg Grenzau 1926, Lapplandkreuzzug 1928,

Zehnjahresfeier auf Burg Waldeck Pfingsten

1930, Rheinlandbefreiungsfeier auf Burg
Waldeck August 1930, Weltfahrten — bis zur

von’ibergehenden Auflésung des Nerother

Bundes am 22.6.1933.

Soviel zur Geschichte des Bundes, dessen

Fiihrer der NSDAP vorschlug die inteme Or-

ganisationsstruktur des neuen Deutschen

Reichs gemiiB den Richtlinien der Nerother

zu gestalten bzw. gem'alfi dem Vorbild der

Kriegsl und M'éinnergesellschaft Sparta. Als

Konkurrent eingestuft, wurde dieser Ffihrer

ins KZ eingelieferrt und die Verfolgung der

gesamten bfindischen Jugend, damnter auch

durchaus liberale 11nd linkssympathisierende
Gruppen ,

(2.13. »d.j.11«), begann. Andere

Nerother fiberlebten die Zeit auf Weltfahr-

ten. Der >>verfolgte<< Bund erhielt nach 1945

seine Besitzungen, darunter auch die Wal-

deck, zuriick, spaltete sich jedoch aufgrund
der Erfahrungen in einen nach wie vor

deutschtfimelnden, hierarchischen und man-

nerbezogenen sowie in einen liberalen, lin-

ken Fliigel. Letzterer gewann den ProzelB um

das Hauptgelé‘inde und das Tagungshaus Burg
Waldeck, bildete einen Verein und Eiffnete

sich und das Gelfinde ffir Nichtmitglieder und

auch wieder ffir Frauen. Kleinere Flachen

(heutiger Campingplatz und Haus mit Mahn-

malsteinen fi‘n' Jugendbewegungsffihrer) am

Rand des Geléndes wur‘den den ersteren zu-

P110192Wcll‘5chr61c1‘ wlz,

gesprochen, die bis heute die Waldeck
»zu‘-

riickerobern<< wollen. Der Verein richtete die

Waldeck-Festivals der 50/60er Jahrc aus, aui
denen die deutsehe Folkmusik neu entstand
und wo im Vorfeld von 1967/68 politischd

4 lDiskussionen der Linken aulkamen; der Ne§
rother Bund fackelte das Tagungshaus ab:
stérte die Festivals und sprengte die Biihne iii
'die Luft. Mit Beginn der 68er Zcit tratcn vie-i
le Vereinsmitglieder in den SDS fiber so daf}
die groBe breite Trfigerschaft fiir das wicderi
aufgebaute Tagungshaus verloren ging und

dieses heute nur noch von wenigen organii
siert wird. Auf der anderen Seite crlebte dci
Nerother Bund aufgrund seiner Organism
tionsstruktur und den wiederbelcbten Fahrx
ten neuen Zulauf aus ehemaligen Pfadfinder-
kreisen 11nd wie glaubhaft versichert wird von

Arbeiterjugendlichen — und 5011 anscheinend
der grc‘ifite Bund der heutigen Biindischen Jui
gend sein — nach wie vor darauf konzentricrt
f1“1r seinen Bundesfiihrer das ErsatzschloB un

terhalb des Tagungshauses auszubauen. DaB

die Waldeck auch in den néichsten Jahren|
Kultort dieser Gruppen bleibt, beweist dcr
Erwerb der Burgruinen1m Tal vor zwei Jab-s

ren und der nicht gerade geringe Zulauf

Pfingsten 1987, den diejenigen von uns, die:
auf ;

dem letzten FLI—Treffen anwesend waren erJ
lebt haben.

‘

1



10 Jahre deutscher Herbst,
— wahrlich kein

Grund zum Feiem. Schon eher ein verspiite-

ter, zuspitkommender Versuch der Ausein-

andersetzung mit der RAF seitens weniger;
--

emeut gamiert mit staatlicher Repression

fund Integrationsangeboten, flankiert mit ei-

lner griinen Amnestiedebatte fi'rr RAF-Aus-

{steiger/innen und - weil sie schon damals
'

ganz wesentlich dazugehr‘irte: mit Distanzie-

rung
- nicht mehr von der RAF, das ist

lfingst unnotig geworden, sondem von Jutta

Ditfurth, die aussprichl, was alle fibriggeblie-
benen Linken denken und was natu’rlz‘ch ver-

altet ist —

so jedenfalls sieht es die groBe
Mehrheit der Ex—Linken. Dazu Bficher von

11nd fiber die RAF und die Linke . . . es sieht

so aus als erlebe das Trauma RAF fiir die

deutsche (Ex-)Linke einen neuen Auftrieb,
der Mythos wird fester gezimmert als je und

der Staat tut das seine, indem er alte Briefe

Malik-Verlag:

3 >>Zehn Jahre naeh dem >>Deutschen Herbst<<
7

1977 wurde auf Antrag des Generalbundes-

anwalts und der Staatsanwaltschaft beim

Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht
und auf BeschluB des Ermittlungsrichters des

BGH vom 18.8.1987 und der Ermittlungs-
richter des Oberlandesgerichts in Schleswig
vom 22.9.1987 die Durchsuchung der Ge-

schiiftsriiume des Neuen Malik Verlags und

der KVA-Verlagsauslieferung (beide Kiel),
der Geschiiftsriiume der Satzfirma in Ham—

burg und der Druckerei in Neuss angeordnet.
Die Durchsuchungen fanden zeitgleich in den

Vormittagsstunden des 29.9.1987 statt. Er-

,mittelt wird wegen des im Juni 1987 im Neuen

Malik Verlag erschiencnen und vom nieder-

liindischen Hochschuldbzenten und Rechts-

anwalt Bakker Schut herausgegebenen Bu-

ches >>das info, briefe der gefangenen aus der

RAF 1973 his 1977«, dessen Veroflentlichung
bei den genannten Stellen den Verdacht eines

Vergehens nach § 129a ,Abs.3 erregt hat. An-

geordnet wurde die Beschlagnahme séimtli-

cher noch nicht vom Verlag ausgelieferter
oder noch nicht vom Buchhandel verkaufter

Biicher und aller Satz- und Druckunterlagen,
sowie die Buchffihrung und den Schriftver-

kehr zu diesem Titel.
.

Gestiitzt auf diesen BeschluB wurden so-

mit ca. 3000 Exemplare des Titels und alle

diesen Titel(und offensichtlich nicht nur die-

beschlagnahmt, und so die inhaltliche

einandersetzung mit diesen Schreiben erneut

verhindert, weil Wieder mal —

uns einge-
schlossen —

von der Linken gegen stazitliche
Zensur gemeinsam und solidarisch vorgegan-
gen werden muB und werden wird. [Gelesen
haben wir die Briefe selbst noch nicht, das ist

heutzutage auch nicht mehr wichtig, mither-

ausgeben werden wir sie dennoch; — immer-
hin hat sie ein Rezensent ffir uns und euch ge-
lesen.]
Im folgenden kurz der Stand, der bis zum Er-
scheinen des SF-26 jedoch sicher fiberholt

sein wird — da bis dahin vermutlich schon ei-
ne Gemeinschaftsausgabe nach dem Vorbild
des Bommi Baumann Buchs »Wie alles an-

sen Titel) betreffenden Rechnungsunterlagen
beschlagnahmt. In der Setzerei und Drucke-
rei wurden Magnetbéinder mit dem gespei-
cherten Text und die Filmmontage konfis-
Ziert. (. . .) Das Buch >>das inf0,briefe der ge-
fangenen aus der RAF 1973 — 1977« wird
vom Herausgeber Pieter H. Bakker Schut
und vom Verlag als eine notwendige Ergéin-
zung zu der Analyse >>Stammheim<< verstan-
den (Buchhandelsausgabe von Bakker Schuts
Habilitationsschrift >>Politische Verteidigung
in Strafsachen, eine Fallstudie des von

1972—1977 in der Bundesrepublik Deutsch-
land gefiihrten Strafverfahrens gcgen An-
dreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Mein-
hof, Holger Meins, Jan Carl Raspe«; am

15.10.1986 an der Universitéit in Utrecht vor-

gelegt).
Das info war das Kommunikationssystem

der Gefangenen untereinander einerseits und
den Gefangenen mit den sie vertretenden
Rechtsanwéilten ihres Vertrauens anderer-
seits. Es diente der Organisierung einer wirk-
samen kollektiven Verteidigung. Eine ande~
re; ffir die Gefangenen ungleich wichtigere
Funktion war die Aufrechterhaltung des

Kommunikationsprozesses zwischen den Ge-
fangenen, ein Mittel in ihrem Kampf um die

Aufrechterhaltung der politischen Identitiit
gegen die Isolation und gegen die auf Ver:
nichtung zielende Vereinzelung, letztlich ein

.

“
' 'm

fmg<< und der »Lieber Krankfeiern als 6:0"
sundschuften<<~Broschfire auf dem Buch—
markt sein dfirfte. Wir beginnen mit einer

auszugsweisen Presseinformation des betrOf-
fenen MALIK—Verlags, bcrichten fiber daS
Treffen meist linker Verlage auf der Frank-

forter Buchmesse zum wciteren Vorgehen,
zmeren aus der Presseerklfirung dcr RechIS-
anwiilte und rezensieren das momentan ver-

botene Buch »Das Info, Briele von GefangC-
nen aus der RAF 1973—1977<<.

wh

1“? ,

__

'
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Mittel zum Uberleben.

.

Die Veréffentlichung dieser Dokumente
dienen sowohl der zeitgeschichtlichen For-

schung als auch einer sachgereehten Ausein-

andersetzung mit diesem, die Offentlichkeit
blS auf den heutigen Tag bewegenden The-
ma. (. . .)

Bemerkenswat an diesem Verfahren ist,
daB erstmals ein ganz normal in einem Verlag
publiziertes Buch unter Zuhilfenahme des §

129 a verboten werden soll. Damit bestiitigcn
Slch alle Beffirchtungen, die die Kritiker bCi

dessen Einffihmng gehegt hatten. Das Ver-

fahren widersprieht der Behauptung der d21-

maligen Regierungsparteien, daB sich dieser

Paragraph nicht gegen Biicher richte.

(5.10.1987)«

Presseerkliirung der Rechlsanwz'ilte Koch,

Wisselinck, Biskamp und Kronauer (Frank-
fun):

>>(. . .) Parallel zur Besclilagnahme liiuft eine

beispiellose Medienkampagne gegen ‘diC

RAF und die politischen Gefangenen, die an

ihrer Politik festhalten, wobei versucht wird

die Staatsschutzversion von den Selbstmor—

den in Stammheim um jeden Preis ziufrecht—

zuerhalten. Wéihrend der Medienmarkt zur

Zeit mit einer Flut von Veréffentlichungen
fiber die RAF und die Gefangenen fiber-

schwemmt wird, werden die authentischen



Texte von den Gefangenen ans dem Verkehr

gezogen. Boykott und Besehlagnahme sollen

eine Auseinandersetzung mit den Gefange-
nen verhindern; sollen verhindern, daB sie

dureh die Texte Teil der politischen Ausein-

andersetzung werden. (. . .) Uber das be—

schlagnahmte Buch hinaus sol damit auch er-

reicht werden, daB in Zukunft kein Verlag
mehr auf die ldee kommt, authentische Texte

des revolutionaren Widerstandes in der BRD

zu veréffentlichen. (. . .)
Zur selben Zeit wurde ein Ermittlungsver-

fahren gegen eine Kollegin, Rechtsanwaltin

Ute Brandt, Hamburg, wegen Werbens/Un—

terstiitzens der RAF eingeleitet, weil sie an

einem Informationsaustausch zwischen Ge—

fan'genen mitgewirkt haben sol], )mit dem

Ziel, f1'ir die Forderung der RAF nach Zusam-

menlegung ihrer inhafzierten Mitglieder mit

den Gefangenen aus dem Widerstand eine

brez'te Unterstfitzung herbeizuffihren.< 1m

Rahmen dieses Verfahrens fanden am Diens-

tag (wohl 6.10.,SF) bundesweit bei politi-
schen Gefangenen, auch solchen, die nicht

von der beschuldigten Anwaltin vertreten

werden, Zellendurchsuchungen statt, bei de-

nen umfangreiche Verteidigungsunterlagen-
beschlagnahmt wurden, darunter eine Zu-

sammenstellung der Haftbedingungen, die

von den Anwéiltinnen und Anwalten der Ge-

fangenen im April 1987 Veroffentlicht worden

iSt (. . .)«

Pressekonferenz von Pieter Bakker Schut auf

der Buchmess'e (9.10.), SF—Kurzbericht:

Bis zu diesem Datum waren unter Zuhilfe-

nahmc der Vertriebslisten bundesweit ca. 400

Buchhandlungen durchsucht worden, weitere

Exemplare besehlagnahmt. Die Staatssehutz-

beamten betraten die Buchhandlungen mit

genauen Angaben iiber die Anzah] der be—

stellten Exemplare aus den beschlagnahmten
Vertriebslisten. Fiir eine offentliche Kampag-
ne bedeutsam ist dabei, daB kein Unterschied

zwischen biirgerlichen und linken Buchhand—

lungen gemacht wurde. D.h. jedoch, daB alle

Beteiligten ein Verfahren wegen Unterstiit-

zung einer kriminellen Vereinigung bekorn-

men werden, — eine Tatsache, die allein aus

diesem Grund in der Repressionsgeschichte
der BRD noeh nie da war. Auchwenn der

Zusammenhang zurr Beschlagnahme und zu

den Durchsuehungsaktionen betreffs der RA—

DIKAL in Bakker Schuts Pressekonferenz

hergestellt wurde, handelte es sich dabei doch

eher um ein zielgerichtetes Vorgehen gegen

ein linksradikales Urnlfeld. Solange dies so

war, konnten wir davon ausgehen, daB es

dem Staat weniger um die eigentliehen Inhal-

te (der Radikal, des Freiraum, der RadiAktiv

etc.) ging, sondern um das Kennenlernen und

Uberwachen linksradikaler Strukturen.

Verlegertreffen auf der Buchmesse, 10.10.:

(SF-Kurzbericht)
Ca. 50, zumeist kleinere linke, Verlage trafen

sich 11m das weitere Vorgehen zu besprechen.
Wéhrend der Vertreter des Rowohlt Verlags
vor allem iiber den Borsenverein des deut-

sehen Buchhandels, fiber den PEN etc. einen

offiziellen Weg des Protests vorschlug und ei—

ne weitere Kriminalisierungsstufe (nach 400

Buchladen nun 100 Verlage?) fflr wenig sinn—

voll hielt, da der biirokratische Apparat des

Staates sicherlich einfach weiterlanfen wird,
fassten die anderen anwesenden Verlage von

Rotbuch bis zu den Anarchoverlagen den Be—

schluB eine Gemeinschaftsausgabe moglichst
noch dieses Jahr herauszubringen. Ffir diese

Ausgabe soll kein eigenes Vorwort (somit
keine inhaltliche Kommentierung oder Ein—

sehéitzung des lnfos) geschrieben, sondern le-

diglieh der Hinweis auf die Behindemng
durch den § 129 a und das gemeinsame Vor—

gehen gegen Zensur aufgenommen werden.

Daran anschlieBend wird die Liste der neuen

Mitherausgeber abgedruckt, die auch

Schriftsteller und Politiker enthalten soll —

Hansen (Ex-SPD, DS) schlug Bdlling als an-

zusprechenden Politiker vor. [Vorausgesetzt
es ist bei Erscheinen des SF noch nichts pas-
siert: Interessierte Mitherausgeberlnnen,

Gruppen, Verlage etc. mo‘gen' sieh direkt

beim Neuen Malik Verlag melden

(Waitzstr.6, 2300 Kiel, Tel. 0431/5771 70)].

Eine erste Einschfitzung seitens der SF—Re-

daktion:

Was veranlaBt den Staat pfinktlich zum 10.

Jahrestag eine solehe fiberzogene Reaktion

gegen alte Briefe durchzuziehen? Zunachst:
gabe es zwei mogliche Variationen:

Der Staat sitzt dem Von ihm selbst durchge- }
setzten Tabu RAF auf und dem Mythos, der 1

darum geschaffen wurde, wenn er nunwirk- i

lich, 10 und 15 Jahre alte Briefe wegen ihres :

Inhalts besehlagnahmen léiBt. Trotz Integra- .

tionsversuchen, trotz des Rebmann-Ange- I
bots an RAF-Aussteiger sorgt diese staatliche i
MaBnahme — fiir uns erfreulich — wieder fiir 3

.eine neue grdBere linke bis liberale offenlli- i

che Betroffenheit gegen Repression und Be— ‘

vormundung. Ein Widerspruch in der Staats- i
~ strategic? 1

— Oder lost der Staat mit Verspatung den‘

RAF—Anspruch ein und liifit »seine biirgerli—‘

che Maske fallen<<? Unterstellen wir eine
:

Strategic, was in linksradikalen Kreisen als

Analyse meist getan wird, so bereitet sich die ’

staatliche Biirokratie endgiiltig darauf vor,

alles Unbequeme auszuschalten, die neuen

Paragraphen am Vers‘uchsballon RAF auszu- i

testen, um Prizendenzffille gegen spfitere 1i-

berale Angriffe geschaffen zu haben. Was an

dieser Einschfitzung heute storend wirkt ist 1

tier Zeitpunkt: denn haben nicln die GRU-
1

NEN nun wirklich die meiste INTEGRA—j
TIONS-Arbeit gerade erledigt? Und hatte!
der Staat fiir einen Endkampf gegen den dif— i
fusen und sich miihsam rappelnden Rest der 1
nichtkonformen Linken nicht Zeit genug? iBeide Uberlegungen scheinen uns nicht un- ;

bedingt die Situation zu treffen. Am Beispiel i
der Attacken gegen die Ditfurth-AuBerung i

(»der Staat braucht seine Terroristem) wird 1;
klarer um was es geht: der Staat allein will die a



Bedingungen fiir die Auseinandersetzung mit

der RAF setzen. Nur Angebote, die der

Staatsraison dienen, sollen diskutiert werden.

Querlaufende Amnestiediskussionen, die

nicht an Bedingungen (Ausstieg‘, Dis‘tanzie—

rung von der eigenen Vergangenheit) ge-

knfipft sind, werden massiv verunglimpft
—

Denkverbote neu aufgestellt. Es gem um die

Definitionsmacht. Nur der Staat bestimmt,
was die RAF war und wie diskutiert wird; es

geht darum, das Tabu RAF, die Definition

der RAF-Mitglieder als Unmenschen, auf—

rechtzuerhalten. Deshalb ist der 10. Jahres-

tag fl'ir die Staatslogik gefalhrlich, es k6nnte

zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung
ffihren, die nicht staatlicherseits geserzt und

vorgekaut wird. Deshalb werden — scheinbar

widersprfichlich
—

gleichzeitig‘ Teilamnestie

und neue Kriminalisierungsschritte >>angebo-
ten<<. Deshalb sind Originaltexte auch heute

noch systemsprengend,
— nicht weil sie das

System in Frage stellen konnten oder neue

Leute fiber eine veraltete MlL-Sprache fiir die

Ziele der RAF einspannen konnten, sondern

well sie die Definitionsmacht des Staates an-

kratzen, das Tabu durchléchern und eigen-
standige Meinungsbildung erméglichen
konnten. Es gibt eine grenzenlose Angst der

BKA-und Justiz—Biirokraten, daB — milita-

risch gedacht, (was in deren Fall nicht falsch

sein diirfte) — das >>Schlachtfeld<< nicht mehr

von ihnen bestimmt wird sondern von denen,
die es zu beherrschen gilt.

f.k. und w.h.

Rezension: das info, Briefe von Gefangenen
aus der RAF 1973—4977:

»warum ho‘rt man denn von dir nie nix? ist dir

alles selbstverstiindlich klar oder was? es kann

dir doeh nicht entgangen rein, and war ja oft
genug gesagt

—

izugefaulte fressem usw.
——

dass das kollektiv von jedem FORDERT dass

er mitdenkt, mitdiskutiert, mitmacht, be=
stimmt usw. tick mal, in der iso ist die sehreib~

maschine DAS produktions- und kommuni—
kationsmittel. «

Als Helger Meins dieses am 29.9.74 an Bern-
hard Braun schreibt, sind die Gefangenen aus

der RAF gerade zwei Wochen im Hunger—
streik gegen die Isolationshaft, der die politi—
schenGefangen von Anfang an unterworfen
waren. Urn die Isolation zu durchbrechen,
bauten sie das Kommunikationsssystem das

info
— einerseits untereinander, andererseits

zu den Vertrauensanwélten — auf.

.

». . . das info war die einzige moglichkeit‘
iiberhaupt von isolierten gefangenen zu sozia-
ler interaktion . .

., zu politischer diskussion,
politischer information and zu orientierung
natiirlich,« sagte Brigitte Mohnhaupt 1976 im
Stammheimer ProzeB zur Funktion des info,
der Briefe, von denen der »Stammheim«-Au-
tor und ehemalige RAF-Verteidiger Pieter
Bakker Schut eine Auswahl im Neuen Malik

Verlag herausgegeben hat. Zusammenge-
stellt wurden sie jedoch schon von den Gefan-

genen in Hamburg und Stammheim 1976/77:
»wir haben die briefe genommen, die fiir

uns selber in dem prozesn; wichtig waren, die

uns zusammengebmcht haben. in jedem da-
von ist der von allen, es ist der rote faden
dureh den ganzen stapel: der kollektive politi-
sierungsprozess, in der isolation, getrennt zu-

sammen kiimpfen.« (Vorwort, Marz 1985)
Dieser kollektive Kampf beschiiftigte sich zu-

erst mit dem >>pazzfisten mit der knarre«,
Horst Mahler, der »unkonzentrierten, begriff-
Iosen stuss verzapfte<< (Ulrike Meinhof am

20.5.73, wéihrend des zweiten .Hunger—
streiks). Dann immer mehr mit der Frage:
»was ist ein befehl?« Gudrun Ensslin: »ein be—

fehI ist das, wovon einer iiberzeugt ist bzw.

iiberzeugt wird. und wenn das nicht moglich
ist, ist ein befehl dais, woran einer ausflippt.«
Der Begriff >>Befehl<< ist das Synonym fiir

»tiefempfundene freiwilligkeit«. SchlieBlich

auch mit Hungerstreikforderungen, der Be-

wegung 2. Juni, den Revolutionaren Zellen

und der Frauenbefreiung (»dich als (ante tik-

ken«, Ingrid Schubert, 21.11.76).
Die Diskussion kreist immer wieder um

die >>linie<<, die Linie im Kampf. Denn: »das

einzige was za'hlt in der Kampf.« schreibt

Holger Meins in seinem letzten Brief. Am

4.11.1974 stirbt er an den Folgen der Zwangs-
ernia'hrung. Vier Tage spia'ter schreibt Wolf-

'

gang Beer, der 1980 bei einem Verkehrsun-
fall ums Leben kam: »was mir hier wirklich
klar wird, ist, ‘dass nicht jede sekunde das ziel
im auge haben, nicht immer konsequent rein,
sich nichtstt’indig und immer wieder neu orien-

tieren, zwangsliiufig verrat zur folge hat, ge—
gen uns undfiir den feind la'uft.«

Der Kampf — der wohl am meisten ge-
brauchte Begriff in diesem Buch —

geht um

jeden einzelnen, urn das BewuBtsein jedes
Gruppenmitglieds. Das geht soweit, daB die

korperlichen und psychischcn Folgen der Iso-
lation, die in dem Buch schlicht nicht auftau-
chen, aueh Zu einer Frage der richtigen Gei-

steshaltung deklariert werden: »die kreislauf-
geschichten sind eben and: ne frage des be-

wusstseins. « (Jan Carl Raspe, 30.9.74)
Die konkrete Situation in den Isolations—

zellen wird nie thematisiert in diescn Briefen,
obwohl Andreas Baader am 2.5.76 dazu auf—

fordert, offen zu antworten, »mzd zwar offerl,
nae/1 deinem ganzen bewusstsein and begriff
des problems, als wiire es ein frcuna', der dir

zuhdrt and nicht ein Imufen in den zellen lau—

ernder psychobullen, die von psyehobullen
bewacht und belauert werden. weil das die cin—

zige magliehkeit‘ist —

gegen die maschine: dcr

mensch.«

Vielleicht wurden die Wirkungen des an-

geprangerten »gehirnwiischeprogramms<<
wirklich nieht beschrieben, weil sich Andreas

Baader mit seiner Devise durchsetzte: »a’ie ri—

tuation der mf ist —

gefangen oder nicht —- im

revolutioniz'ren krieg. van anfang an so be-

stimmt. dos auf ein existentielles problemrun—
terzufummeln im universum des lmndelns

tauscht nur ein selzwein gegen einen hund. i611

kann damit niehts anfasngen.« (13.7.74) WO-

bei wohl die Kopfschmerzen. die Kreislaufn
Reaktions- und Konzentrationsstorungcn
und sémtliche andcre Isolationsfolgen das

existentielle Problem sind. Die andcre Mog-
lichkeit, warum dicses Problem ausgeklam-
mert ist, liegt in der Auswahl: »einige briefc
sind gekiirzt; einzcllzeitcn fiber die personliehe
geschiehte, familie, anwiilre oder aueh diejeni-
gen, die mich! mehr zur gruppe ge/zaren, ha-
ben wir rausgenommen. « (Vorwort)

Ni‘cht aufgenommen sind allcrdings auch
die Zeugnisse dcr Diskussion nach dem Ab-
bruch des >>groBcn Hungerstrcikm I974. Der
nachste abgedmckte Brief ist der von An-
dreas Baader, einen Tag vor dem Prochbc—
ginn in Stammheim am 21.5.1975.

Warum das so ist, bleibt offen. Der Her-

ausgeber enthéilt sich bewuBt und fiir mich

bedauerliehjeder Kommentierung. So ist die—
se Textzusammenstellung das, was der Titel
verspricht: Dokumente. Zeugnisse ciner

Gruppe, die nie aufgab in ihrem Versuch, ih—

ren Anspriichen gerecht zu werden. Ob Sic
ihrer Mao—Devise: »in den reilzen der revolu-

tion liebevoll fi'ireinander sorgen.« (Ulrike
Meinhof, 20.5.73) in der Hiirte der Auseinan-

dersetzung immer gerecht wurdc, wage i011
nach der Lektiirc dieses Buehes zu bezwei—
feln.

»wir reden heute anders, das stimmt, aber
auch weil wir da durch sind. olzne diesen pra-
zess, wo jeder bis auf den grund gestiegen ist,
kannten wir es niclzt, wil'ssten wir auch
nichts.« (Vorwort)

‘

Damit wieder mehr mehr wisscn, damit
die Distanzierung dureh Vergessen erschwert

wird — dafiir ist dicses Buch gemacht und cin

wiehtiges Dokumcnt. Das »info« ist liingst
zerschlagen. Von den vicrzig Personen, die
im Namensregister des Buches aulgefiihrt
sind, leben elf nicht mehr. Im Herbst 1987 —

zehn Jahre »danaeh« —

kfimpfcn die Gefan-

genen aus der RAF immer noch fiir ihre Zu-

sammenlegung im Kollektiv.
‘

Hartwig Hansen



Die Fragen nach dem feinen Gewebe von

Herrschaft und Kultur, den Mechanismen

und Folgen stellen sich direkter und offener

in einer Zeit, die mit sich fiberschlagender

Geschwindigkeit vorgibt, Methoden globaler
Konfliktlésungen anzubieten. Schon auf den

crsten Blick unterliegt diesen scheinbaren

Auswegen das »System« einer Kultur, deren

Ursprung anzusiedeln ist in >>natfirlichen<<

Formen der Ausrottung, Vergewaltigung und

Eroberun g einer Halfte der Menschen — den

Frauen — durch den >Mann< ~

parallel zu den

unziihligen anderen Ursachen von Unter-

driickung.
Wesentlicher Bestandteil einer Kulturkri-

tik ist die Kritik am Patriarchat. Das Verhalt—

nis von »Mann und Frau« ist nicht Teil der

Natur, sondern gesellschaftlich organisiert
und kontrolliert.

Die kapitalistiseh-patriarchale Gesell—

schaft vereint Kultur (Gesellschaft) und Na-

tur willkiirlich. Kultur ist nicht als histori-

sches Produkt durchschaubar und verénder-

bar. Die gesellschaftliche Entwicldung
— das

Verhiiltnis »Mann/Frau« wird auf diese Wei-

se naturalisiert.

A15 natiirlich gewachsen erseheinen pa-

triarchale Institutionen wie Familie und so-

Ziale Ordnung Oder die in »Naturgesetze« ge-

gossene Wissenschaft. Die Gleichsetzung von

Natur und Kultur verdeckt Herrschaft und

Hierarchie, Okologie und Okonomie hinter

einer sich selbst regulierenden Fassade. Das

Ziel ist die Erhaltung einer kapitalistisch pa-

triarchalen Gesellschaft.

»Aus der Sicht der Herrschenden seien es

»Wezflem Untemehmer —

private wie 6ffentli—
Che — oder auch nur der (Ehe—)Mann is! bana-

lerweise jeweils alles das »Natur«, wofilr sie

nicht bezahlen oder bezahlen wallm, was sie

nichis (oder mfiglichst wem'g) kosten soll. Das

ist alles, was sie sichdurch Raub (anstatt

Tausch) aneignen ké'rmen. Und darfiber hin-

Die Gee|1rnz
i

L

A

_
chatten -

,

Verusche zu eler »Kulturkritik«

)

,

»Unter Macht, schez'nt mir, ist

sen, die ein Gebiet bevc‘ilker

schliefllich die Strategien

aus alles, was sie nicht emeuem und eralten

wollen. Dieses »was« ist tendenziell alles.

Ndmlich der ganze Erdball samt seinen Pro-

dukten, Waren und Menschen. «

' Claudia van Werlhoff
Zum Natur- und Gesellschaftsbegrsz

V

im Kapitalismus, aus:

Frauen. Die; letzte Kolonie,

rororo aktuell 5347, S. 141 ,
Reinbek1983

Kulturkritik wachst aus einem Gegentrieb,
einer Weigerung, die gegebene Welt hinzu-

nehmen. Sie ist Tei] der inneren und auBeren

Unruhe menschlichen Lebens. Die Tendenz,
die Welt als statisch zu erleben zeugt von un-

geheurem Wirklichkeitsschwund. Die vorge-

gebenen eingrenzenden' Mechanismen kdn-

nen nur als Einsehrankung transparent wer—

den in einer gegenléiufigen Strémung, einer

unauflifirlichen Kritik der bewuBten und un—

bewuBten Vorgfinge einer Kultur. Der stetig
tédlich anwaehsenden Ordnung dieser Welt,
dem reibungslosen Ablauf — dieser Art Kon-

tinuitéit — kann mit keiner »logischen« Me-

thode, keiner rationalen Analyse, die Hoff—

nung anf Utopie eingesprengt werden.

ALLE Freiheit entspringt dem Visionfiren

Auch vermittels der dialektischen Methode

sind verschiedene Phanomene nur begrenit
— eben in komplexen Realgegensétzen ‘ er-

-kli«irbar. Jede Stérung durch llrrationalitat, je-
der >>sinnlose<< Zuwaclis wurde als Zusam-

. menbruch des Rationalen fiir Vernunft ge-
we'rtet. Der >>Rationalisierung<< der Welt

stand dlie Entsinnung der Welt gegeniiber.
Das Irrationale (metaphysisehe) wird naeh

wie vor ausgegrenzt. (Folge der Aufldiirung).
Die Aufklarung brachte das Leben und Den—

ken in véllige Abhangigkeit vom >rationalen

Realen<. Die sinnvolle verniinftige Einheit

wurde zum tragenden Bestandteil. Das Zu—

sammenleben von Menschen erstarrte in ver-

’
.

zundchst zu ver-

_

stehen: die Vielfalttgkeit von Krizfteverhc'ilmis-
.

n Lmd organisie-
ren, das Spiel, das in unauflzérlichen Kiz'mpfen

1 21nd Ausemandersetzungen diese Kraftever-

gsnimisse verwnndelz, verstdrkt, verkehrt; die

dtutzen, die. dzese Krilfteverhfilmisse aneinan-
V

er fma’en, mdem sie sich zu Systemen vet-ket-

.

tenu— Oder dte Verschiebungen und Wider—
spruche, die SEE gegeneinander isolieren; und

, in denen sie zur Wir-
[sung gelangen und deren Linien und institu-

Michel Foucault
aus: Sexualitc‘z‘t und Wahrhez't,

\ bindliehen Regeln zum ’rationalen Weltbild‘.

Vno Herby Sachs

Auf solchem Néihrboden konnte die kon-
servative Haltung bliihen und gedeihen, die
Vernunft, Gesetz und Ordnung als die einzi-

gen Chancen der menschllchen Freiheit an
sieht. ‘

Das irrationale Chaos, der Mythos, die

Unordnung wiirden identisch mit einem ami-
zugrenzenden Defekt.'-Durch diese morali-
sche Standardisierung reproduziert sich i'n
reibungsloser Kontinuitat, Zivilisation — wei—
Bes Weltbild ~ Herrschaft des Patriarchats -j-
das standige Abbild entfremdeter Wirklicli-
keit. Ein scheinb‘arer Teufelskrcis! .

»Dabez’ is! Bewufa’tsein immer false/z, wemz .v

im Gegensatz zum Unbewuflzen, zur Emotio-

nalitiit, zur menschlichen Affektivitiit geseti'!
wird. Und das wird es in der Regel.«'

.

Klaus leewelel’t
aus:Mc‘innerp/1antasicn, Bd.1, 522$

Verlag Roter Stern, Ffm I977
Leben und Wirklichkeit zerfallen in Abbil-

der und Klischees. Der Mensch weiB knurn
noch zu unterscheiden, was an ihm und in
ihm Wirklichkeit Oder Abbild ist. l

Soziale Normen erscheinen natiirlieh ge—
wachsen. Herrschaft verbirgt sich als stiindi-

V
ges Instrument zur Kontrolle in alltaglichem
Verhalten wie in gesellschafftlichen Vorgiiri-
gen, die an der Oberfléiche nicht durchschaii-
bar sind — weder von lHirn noch Herz ~, son-
dern teils verschiittet und verfiilscht daruntef—
liegen. Da greift ein Sciherheitsmechanismns
gegen die verwirrende Vielfalt des Lebendl-
gen. Die Gefahr sich in dem subtilen Netz el-
nes Systems zu verfangen ist der gleichell
standigen Aktualitéit unterworfen wie die
Herkunft der Eigenschaft sich selbst del
Blick zu versperren durch eingefleischtcs
Schub‘laden- und Baukastendenken. '3

Das weiBe Weltbild — innere und auBerl:
I
l
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Kolonisation —

vergewaltigt die Wirklich-

keit, ob wir wollen oder nicht.

Die Wirklichkeit verliert ihr Leben — sie

vegetiert als sterbendes oder totes Material.

Gewaltmatig wird die Verwendungdes Gegen—
satzpaares Rationalitéit/Irrationalitéit 0ft mit

dem Gegensatz Objektivitiit/Subjektivitat in

Ulbereinstimmung gebracht. Dieses Denken

in Koordinatensystemen besetzt die Wirk-

lichkeit wic im Krieg fiberfallen und kultiviert

Kolonisation und Vernichtung von Natur und

anderen Menschen. Sie entwickelt sich impe-
rialistisch gegen jede Art selbstbestimmter le-

bendiger Bewegung. Eine willkfirliche Ver—

Wandlung in ohnmiichtiggetretenes
— Totes

— findet start. Auf dieser »entlebendigtem
Wirklichkeit wirdl immer wieder die neue

Welt, die neue Ordnung gebaut.

»Die Weiflen kommen. Die Wei/3m gehen an

Land. Und wenn sie wieder zurilckgeworfen
werden, dann werden sie noch einmal wieder-

kommen. Da hilft keine Revolution and keine

Resolution and kein Devisengesetz. Sie wer-

den mit ihrem Geist wiederkommen, wenn sie

anders nicht mehr kommen konnen. Und Auf-
erstehen in einem braunen oder schwarzen

Gehirn. Es werden noch immer die Weiflen
sein. Auch dann noch. Sie werden die Welt

weiter besitzen auf diesem Um weg. «

Ingeborg Bachmann

aus: Der Fall Franza

dtv 1705, 5.106, Miinchen 1981

E5 gilt die tag-taglicnen Mechanismen auf-

zufinden, die das Wesen von Herrschaft und

ihrer Wahrnehmung demontieren kénnen —-

diesen scheinbar reibungslosen Ablauf im Le-

ben der Menschen. Einen Platz zu schaffen

fiir Zwischenté'me und Ungeordnetes, um der

Funktionalisierung fiir Momente zu entwei-

chen. Es gibt eine >>kulturelle<< Art und Weise

die Realitét zu produzieren, die keine Frage
der jeweiligen Staatsform ist, keine Frage cler

Wirtschaftsform, sondern die Frage einer

kulturellen Ordnung
— einer »lProduktion

der Realitfim.

Eine Auseinandersetzung mit diesem »Sy-
stem der Produktion von Realitéim ist lebens—

notwendig, da die stéindig prisente Kultur —

ihre Form und Inhalt — als die bestimmenden

Bedingungen auch unserer »Produktiom be-

griffen werden. Was nicht sag-erfahr- oder

vorstellbar ist, gehért noch lange nicht ver—

worfen oder vernichtet. Ein groBer Teil der

»Produktion einer Realitfiw liegt auBerhalb

selektiver menschlicher Wahrnehmung.

Das Lebenl bewegt sich sprunghaft diskonl-‘i—

nuierlich

Die Auswirkungen des gigantischen Wirlk-

lichkeitsschwunds wurzeln u.a. in dem Ar~

rangement der »tédlichen Generalisierun-

gen« und den »Ketten der ewigen Schlufifol-

gerungen<<. Sie stiitzen den Kreis der Ord-

nung
— sie versperren die andere Sicht auf

die Realitat — sie behindern die Méglichkeit
des Findens >>unbekannter<< Realitéit.

Die erhebliche Chance an Freiheit, die
sich zur »Anpassung« subversiv verhéilt,
kénnte eine »Utopie« sein. Die Méglichkei-
ten zur Aneignung vielffiltiger BewuBtsein—

sentwicklung und Erfahrungsverarbeitung
eréffnen unbekannte Dimensionen einer
Freiheit der Phantasie, um die Hoffnung ei-
ner Sebstbestimmung der Menschen wachsen
zu lassen.

Kein Prinzip, keine heile Welttheorie, in
der alle Stiicke zusammenpassen kann diese

Bedingung schaffen. Die Herkunft der Ei—

genschaft sich stfindig neue Grenzen aufm—
lbauen anstatt ins Luftleere zu phantasieren
bewegt sich in der Geschichte parallel zu ge—
sellschaftlicher Organisierung —— der Kontrol-

le, den Gesetzen und der angeblich sinnvol-
len Logik von Herrschaft und Kultur.

Eine Utopie kann kein groBes Ganzes

sein, kein umfassendesf Gebilde, eher ein

Weg des miihsamen Freilegens immer neuer

Schichten verschfitteter Bruchstficke im Zu-

sammenleben der Menschen auf dem steini-

gen Weg in die Zukunft.

Dem entgegen steht das Doppelspiel von

Autoritéit und Anpassung, u.a. die Funktion

des Staates, um die verschiedenen Krfifte der

Unordnung einer Regel zu unterwerfen. Die

Verinnerlichung einer »patriarchalen-wei-
Ben-europaischen Kultur<< als missionari-

schen Triiger
— iiuBert sich in immer neuen

Formen innerer und fiuBerer Kolonisation.

Die Weichen sind schon lange gestellt in cler

Wahmehmung des einzelnen wie in den

»Zentren der Macht<<.

»Das Ho‘chste, was der Geist [fisher vollbrin-

gen konnte, war das Erkennen . .

., dafl alles,
alles Irrtum und Fehlentwicklung ixt, und dafl
die ho‘chste, die erlosende Tat die Wiederauf—
hebung dieser ganzen Entwicklung und alles

durch sie Bestehenden sein wird.

Otto Gross, in:

Van geschlech‘tlieher Not zur sozialen Kata-

! strophe
Robinson Verlag, Frankfurt] 980

Die Gedarflren der Herrschenden sind die

herrschenden Gedanken

Abbild und Entfremdung bewegen sich nicht

in Leenéumen. Sie sind tragendcr Bestand-

teil des Lebens. Sic dréingen zu einer Verar-

mung, da sich innere und iiuBere Unruhe aus

der lebendigen Spannung zwischen den M611-

schen ausschaltet (ausgeschaltet wird). Die

verarmten Vorgiingc, der Chance dcs Chaos

beraubt, sind willféihriges Mensschenmaterial

auf einem immer besser kalkulierbaren

Schachbrett der Geschichte.

Vielcleutige Ereignisse verengen sich zu

eindeutigem Ablauf — ein Merkmal »abend-

lindischer Kultufi.
Das Weltgeschehen geréit in eincn Blick-

Winkel geschlossener und abgesichcrter Sy-
steme. Den stetig wachsenden ProzeB erle-

ben wir tagtéiglich in einer multimedialen Fil-

teranlage, deren Vielschichtigkeit sich auf

Dauer nlemand entziehen kann. Der Boden

eigenstéimdigen Erkennens und Erlebens er-

blindet gewaltsam auf der Schattenseitc der

suggerierten Bilder dieser Erde. An dieser

Stelle versickert der FluB individualler Wahr—

nehmung ans kritischer Distanz. Er léiuft G6-

fahr im Sande zu verschwinden, wobei die

neuerdings wieder »vielgepricsene Transpa-

renz<< sozialer und technologischer Umstruk-

tunerung, Masche [fir Masche ein Netz fiber
die Sinne legt.

»Kulturkritik« kann eine mégliche Hoff—

nung auf bewegliche Revolte mit sehendcn

Augen, offenen Ohrcn und tastcndcn Han—

den sein, um einer endgfiltigen Vereinnah-

mung der Sinne, dem Kopf und Bauch, die
Phantasie der scheinbar >>0hnméichtigen<<
entgegenzusetzen.

Anmerkung: Im nachsten SF (1/88) wird der
Versuch untemommen, den 2. Teil — die

Verbindung von Kunst und Politik herzustcl—
len. Kunst als Fiktion — die Produktion einer
neuen Wirklichkeit, die Entwiirfe {fir U10-

pien hervorbringen kann.



D‘en folgenden Beitrag verfifl’entlichte Rosel-
la di Leo, Mitarbeiterin der Rivista Anarchi-

ca und des Centro Studi Libertari in Mailand,
bereits 1983 in der Zeitschrift volonta,
Vol.37, No.3. Er diente der Vorbereitung ffir

den Internationalen Anarchistischen Kon-

greB in Venedig 1984, auf dem zum 1. Mal im

gréBeren Rahmen fiber die Beziehungspunk-
te von Anarchismus und Feminismus disku-

tiert wurde. Diese Diskussion wurde aufge—
griffen im >>Anarchica<<-Kongref3 zur »Refle—

xion fiber die sexuelle Ungleichheit<< vom 30.-

31. Oktober 1987 in Lyon, iiher den wit aus-

fiihrlich in mnsererer m‘ichsten Sondemum—

mer berichten werden.

Die Suche nach den Urspn'ingen der Unter-

driickung delr Frau, weitergefi'ihn als Suche
nach den Urpn'ingen des Patriarchats fiihrt

Rosella di Leo zur Frage nach der Entstehung
von Henschaft fiberhaupt. In der Auseinan-

dersetzung mit-libertfiren anthropologis‘chen
Ansfitzen (Clastres, Bertolo) stiiflt sie auf die

kulturefle Verklammerung vbeider Fragen-
komplexe. Der geféihrlichen Versuchung,
vorschnelle Antworten zu geben, begegnet
sie, indem sie sich zum vorrangigen Ziel setzt,

-

die richtigen Fragen zu stellen, Gebiete abzu-

stecken, Richtungem aufzuzeigen.
Der Amike! - fiir (lessen Uhersetzung aus

dem Englischen wir Irene Neres'und Bern-

hard Arracher danken — wurde von der Re-

daktion etwas gekiirzt und mit Zwischen-

fiberschriften versehen.

f.k.



Frauen sind nur >>§hnlich<<

Ein Freund hat mir eimnal fiber seinen Be-

such bei einer groBen landwirtschaftlichen

Gemeinschaft wéilhrend einer Reise nach

Nordamerika erzéihlt, die auf den kuriosen

Grundséitzen eines »islamischen Kommunis-

mus<< basierte. Als er sich die langen Erkléi-

rungen seines Gastgebers fiber ihre egalitaren
Prinzipien und Strukturen angehort hatte,

fragte mein Freund (der bequem auf einem

Teppich lag und mit einigen Mannem der Ge—

meinschaft Tee trank und Katbléitter kaute),
welehe Stellung die Frauen in diesem egalita-
ren Kontext einnehmen. (Sie hatten den Tee

serviert, stumm und mit orientalischer Be—

scheidenheit). Von dieser Frage auf dem fal-

schen Bein erwischt, erwiderte der charisma-

tische Hfiuptling und religiése Fuhrer mit ei—

ner Mischung aus Irritation und plumper
mannlicher Vertraulichkeit: Nun, Wie Sie wis-

sen, sag! sogar der Prophet, Frauen sind den

Miinnem »£1'hnlich«, aber nicht gleich.

Angespomt durch einen so aufrichtig zum

Ausdruck gebrachten Gedanken .mochte ich

diese Aussage zum Ausgangspunkt nehmen

und in der Geschichte der Menschheit zu-

rfickgehen und versuchen die Urspriinge ei—

ner Auffassung offenzulegen, welche die am

tiefsten verwurzelte und weitverbreitetste

menschliche Kultur geformt hat, die wir hier

im allgemeinen als patriarchalische Kultur

bezeichnen wollen.

Um Mtierstandnisse zu vermeiden k'o‘nn-

te man auch sagen, daB der Begriff »patriar-
chalische Kultur« alle hierarchischen Kultu-

ren beinhaltet, in welchen der Mann im sozia-

‘len Bereich die.Vorherrschaft hat und oben-

drein die spezifischen Formen welche diese

Herrschaft in verschiedenen Zivilisationen

rangenommen hat. Besonders muB gesehen

iwerden, daB >>patriarchalische Kultur<< nieht

mit >>Patriarchat<< verwechselt werden darf,
das ja nur eine Form mannlicher Vorherr—

‘

lschaft in der Gesellschaft darstellt.

Die Suche hat erst begonnen
Bevor wir uns an diese schwierige Aufgabe

machen, gibt es einige Punkte, die wir vorher

klaren miissen. Zuallererst: wéhrend ich die-

se Untersuchung begann, setzte ich mir, et-

was kiihn, das Ziel, die Urspriinge sexueller

Ungleichheit herauszufinden; im Lauf meiner

Studien wurde diese Vorstellung zunichte ge—

macht. llch fiihlte, wenn der Vergleich erlaubt

ist, ungeféihr dasselbe, was Livingstone ge-

ffihlt haben muB als er den Nil hinauffuhr und

nicht dessen erhofften Ursprung fand, son-

dern immer neue Verastelungen, die in noch

unerforschtem Gebiet verschwanden. Es gibt
eben mehr Dinge zwischen Himmel und Erde

lals wir uns in unserer Philosophie ausmalen.

Es miissen noch viele Expeditionen unter-

nommen werden, Wege erforscht und Irrun-

gen ertragen werden, bevor wir am geheim-
nisvollen Ursprung angelangt sind. Aber das

Abenteuer verliert nichts von seiner Faszina-

tion. Und, gerade so wie Livingstone, der auf

seiner langen und miihevollen Suche auf die

kalten und prazisen Enthfillungen der Satelli-

tenphotos verzichten muBte, so mfissen wir

Ohne den hochgezi‘lchteten technischen Ap-
parat auskommen und die eigenen Grenzen

menschlichen Wissens akzeptieren. Die

menschliche Spezies geht vollstandig in ihrer

Kultur auf und kann nicht hoffen, sich aus

Sternenhohen von auBen und objektiv zu se-

hen. Unsere einzige Alternative ist, eine lan-

ge Untersuchung durchzufiihren, ausgeriistet
mit einigen GewiBheiten und vielen Fragen.
Eine dieser GewiBheiten ist schon in der Er-

klarung unserer Absirchten enthalten: wenn

sich jemand daran maeht, nach Ursprfingen
zu suchen, muB er/sie annehmen, daB diese

Urspriinge existieren, daB sexuelle Asym-
metrie kein Kindl der Natur, sondem ein Kind

der Kultur ist. Ohne in Einzelheiten zu ge-

hen, wird es jetzt geniigen zu bemerken, dell”,
wenn sexuelle Asymmetrie ein Kind der Na-

tur ware, —

eingebrannt in den biologischen
Code des menschlichen Wesens —, heute

Zeugen (und Teilnehmer) eines unerklfirlli—

Chen Widerspruchs wiren: der Verneinung
ihrer >>natiirlichen<< Beschaffenheit durch die

’

Frau selbst. Wenn weibliche Unterordnung
genetisch determiniert ware, wiiren Frauen

vollstfindig und unbestreitbar mit ihrer Natur

identifizierbar, il'lr BewuBtsein und ihr Das-

ein waren deckungsgleich. Aber im Gegen—
teil, wir erleben heute (ein Heute, das mit der
Geburt der Frauenemanzipationsbewegung
am Ende des 18. Jahrhunderts begann) die

unbegreifliche Verweigerung ihrer »Natur«

durch die Frau. Im Akt der Rebellion, im Be-

greifen des‘ Unbegreiflichen, erkléiren Frau—

en, daB weibliche >>Minderwertigkeit<<, kei-

nesfalls ihrer Natur entspricht, sondern ein

Produkt der Kultur ist, welche — da sie einen

Ursprung hat, — deshalb auch verandert wer-

den kann.

Die asymmetrische Beziehung zwischen den

Geschlechtern

Bevor wir uns auf die Suche nach diesen

Urspn‘ingen begeben, ist es gut, kurz die For-

men zu skizzieren, die die sexuelle Asymmet-
rie in der Gesellschaft der patriarchalischen
Kultur annimmt. Damit sind jene Gesell-
schaften gemeint, welche eine hierarchische

Sozialordnung haben, die sich in einen offent-

lichen und einen hfiuslichen Bereich aufteilt,
wobei der erste den letzteren formt und be-
stimmt. Frauen sind/waren in den hauslichen

Bereich verbannt und von politischer Macht

ausgeschlossen, was immer auch ihre 6kono-

mische Rolle sein mag, und miissen/muBten

sich méinnlicher Herrschaft auch irn hausli-

chen Bereich unterwerfen. In diesen Gesell-

schaften ordnet eine nicht-egalitare Kultur

die Bedeutungen der mannlichen und weiblli-

chen Haltungen und Tatigkeiten in hierarchi-

scher Weise. Gesellschaften derpatriarchalli-
schen Kultur sind deshalb Gesellschaften,
sich trotz ciniger Unterschiede in einem

Raum von Herrschaft befinden und sich

durch zwei miteinander verflochtene Teilbe—

reiche auszeichnen: dem offentlichen Bereich

und Mannem auf der einen Seite — und Frau-

en auf der anderen. Mlit offentlichem Bereich

meine ich solche Institutionen, Aktivitéiten

und gesellschaftlichen Lebenseinheiten, die

auBerhalb der Familie exisrieren und jenen
Bereich ausmachen, in welchem sich Herr-

schaft entwickelt, und 2115 Folge ein hierarchi-
sches Modell, auf welchem die gauze Gesell-

schaft basiert. Dies ist der mannliche Zustan-

digkeitsbereich.

Mit héiuslichem Bereich meine ich die »mi—

_

nimalen Einrichtungen<<, die um die funda-

mentale soziale Einheit (die der Familie, und

deren Umfeld) aufgebaut sind, und vollstéin-

dig vom offentlichen Bereich bestimmt wer-

den. Dies ist der weibliche Zustiindigkeitsbc-
reich. .

Wie und warum diese Trennung vollzogcn

wurde, wollen wir spiitcr untersuchen. Im

Moment reicht es, die groben Umrisse diescr

disharmonischen Gesellschaft zu zeiclmcn,

die eine hierarchische Sozialstruktur mit ei—

ner Kultur verbindet, die um Bcgriffe wic

>>h¢5her<< und >>niederer<< angeordnct ist, und '

offensichtlieh die hoheren Wcrte dem domi-

nierenden méinnlichen Bereich zuordnet und

die niederen dem dominierten weiblichen.

Auf der Basis dieser nicht-egalitfiren Ge-

sellschaftsordnung haben wir zwei gegenséitz-
liehe Verkorperungen des Gcschlcchts: Auf

der einen Seite der Mann; das zentrale, bc-

stimmende Element der Gesellschaft, dank

seiner angenommenen abstrakten, rationa—

len, aktiven, selbstsicheren »Natur«. A110

Entscheidlungskraft liegt in seinen Hiinden;
er ist derjenige, welcher »par excellence<< die

kulturellen Werte ausarbeitet (einschlieBlich
der Definition der Frau); er ist es, der dic

Rollen mit dem hdchsten Prestige in der Ge—

sellschaft einnimmt, was immer diese auch

sein n16gen. Auf der anderen Seite stcht die

Frau, aufgrund der ihr unterschobenen prak-
tischen, impulsivcn, passiven, untergeordne-
ten »Natur«, ein peripheres, marginales Ele-

ment des soziallen Korpers; sie ist es, die jcne
Rollen mit wenig Oder gar keinem Prestige in

der Gesellsehaft verkorpert. Wiihrcnd der

Mann, der Agierende in der Gesellschaft,
durch seine Rolle definiert wird, die von den

vielfaltigten Méglichkeitcn profitiert, die ihm

durch die Gesellschaft geboten wcrden, ist

die Frau das Objelkt der Gesellschaf! und
wirdl dutch ihre Verbindung zum Mann defi-

niert; sie ist einem einzigen sozialen Modell

ausgeliefert: Heirat — dem Iegalen Ubergang
von elterlicher zu ehelicher Autoritat — und

Muhterschaft.

Da der soziale Status der Frauen, unter

gleichen Bedingungen, immer und in jeder Si—

tuation dem des Mannes untergeordnet ist,
mochte ich den Ausdruck sexuelle Asymmet-
rie benutzen. Zu beachten ist, daB cr eine Ge-

neralisierung beinhaltet, ein ideales Modell,
und nicht vollstéindig mit der dynamischen
Realitat der verschiedenen patriarchalischen
Ifiulturen fibereinstimmt. Dieser Mange] an

Ubereinstimmung ist besonders augenléillig
in der heutigen westlichen Gescllschaft. Ein

solches Bild ist, tcilweise ein unmodernes Cli—

che, das die gescllschaftliche Wirklichkcit

nicht mehr vollsté’mdig repriisentiert. Die

Vorstellung, Frauen seien in den westlichcn

Landem heute immer noch ein rein soziales

Objekt, am Rande stehend und ohnc EinfluB,
erscllieint fiberholt. (. . .)



Es ist auch nicht zu leugncn, daB sich die

Stcllung der Frau. heutc schnell und grundle-

gend veréindcrt. Selbst wenn moglicherwcise
die Mchrhcit der Frauen heutc noch immcr

untcr die obige Definition fillt, zcigt einc

substanticlle Minderhcit, dais dicsc Defin—

ition gliicklichcrwcise unbrauchbar geworden
ist. In dcr westlichen Welt werden die For-

men scxuellcr Asymmetric immer mehr ver—

wischt und ihrc Existenz bckiimpft, so daB cs

bercits moglich ist, von eincr >>Krise<< der pa-

triarchalischcn Kultur _zu sprechcn. Dicsc

Krise stellt den Teil einer allgemcinen Zer-

rflttung dcs Wertesystcms dar, auf wclchcm

die westliche Gescllschaft basicrt; (. . .) und

erlaubt die Hypothcsc, die wesentlich fiir den

libertfiren Standpunkf zu beachtcn ist: dalli se-

xuelle Asymmetric verfindert warden, ja so-
'

gar verschwinden kann, ohne dafi cine grand-

legende Veréinderung in der alllgemeinen Un-

gleichheitsstmktur der Gesellschaft eintritt.

Zu den Urspriingen der sexuelllen Asymmet-
ne

Die erstc groBerc Tatsache, die man in je-
dc Uberlcgung zur sexuellcn Asymmetric
cinbczienen muB, ist, daB sie so weit verbrci-

tet ist, daB man der Hypothcsc von der Uni-

versalitz'it des Phfinomcns Glaubcn schcnken

konnte. Die groBe Mehrheit der Anthropolo-

gcn hat das schon bcjaht. Michelle Rosaldo,
und mit ihr cine groBe Anzahl von Anthropo-

logen, kennen abcr auch Mythen und verfii-

gen fiber archeologischc Bewcisc, welche zu

belegen scheinen, daB die Frau in cinigen
prfihistorischen Gesellschaftcn von groBerer
sozialer Bedcutung war. Dcnnoch glauben
sic, daB sich auf dicsc Mythcn und Bewcisc

nur hochst spekulative und nicht nachprfifba-x
re Interpretationen aufbaucn lassen. Diescr

Vorbehalt scheint auch noch dutch die weitc—

re Tatsache belcgt, daB manchmal, in Gescll—

schaftcn in dcnen die Mann/Frau-Beziehung
zugunstcn lctztcrcr verlagert erscheint, bei

cincr gcnauen Untcrsuchung doch wiedcr die

>>klassischc<< Asymmetric zu Tage tritt, indem

lctztendliche Macht lediglich auf einen Mann

in der Familie dcr Mutter fiberging anstatt auf

einen aus der Familie des Vatcrs.

So scheint dcr chrblick fiber dic mensch-

liche Kultur, bei allen wie auch immer unter-

schiedlichcn Gescllschaften, durch dicscn ho-

mogenen Wesenszug, dcr sich stéindig wic-

derholt, charaktcrisicrbar. Es gibt zahllose

Mythen, um die Urspriingc der asymmetri-
schen Bcziehung zwischen den Gcschlechtcrn

zu crkléiren, die sich trotz dcr Tauscndc von

Jahrcn odler Meilen, die die Kulturen, dic sic

crfanden, trcnncn, crstaunlich iihnlich sind.

Die Universalitét der sexucllcn Asymmetric
erschcint dahcr als ein notwcndigcr Bestand-

teil menschlichcr Kultur.

a ‘

Um die Giiltigkeit dieser Hypothcse zu be-

legcn, konnen ’wir die unbcabsichtigc Hilfc

Levi-Strauss’ in Anspruch nchmcn, dcr sagt,
daB »alles was fiir alle Menschen bestc'indig
gilt, sich notwendigerwez’se der Herrschaft der

Gebrduche, Techniken und Institutionen ent-

zieht, welche Gruppen voneinander trennen

and gegenez'nander stellen . . . Wir kannen da—

her annehmen, da/j alles was am Menschen

universal ist, zur nata‘rlz'chen Ordnung gehért
und durch den Begriff der Spontaneitr‘it cha-

rakterisiert werden kann, and daf)’ alles, was

von einer Norm abhc‘ingt, zur Kultur gehb‘rt
and daher nur relative and besondere Merk-

male zeigt.« Wenn wir diese Definition ak-

zeptieren, Wfirde die angcnommenc scxuelle

Asymmetric, dic Herrschaftsbeziehung zwi-

schcn Mann und Frau, mit dem biologisch un-

crbittlichcn Merkmal ausgestattct, welches

wir schon vcrworfen haben. Andcrcrscits

sagt Levi-Strauss, wo es cine Regcl gibt, ist

Kultur. Es blcibt uns nur zu priifen, ob dies-

exucllc Asymmetric konstalnt, glcichformig
und unkodifiziert und damit natfirlich ist,
oder ctwa verschiedenartig, nicht konstant,
kodifizicrt und damit kulturell.

Bei der B‘etrachtung jedweder Zivilisation

ist offensichtlich, daB das soziale Vcrhalten

dcr Gcschlcchtcr zucinandcr nicht dem Zu—

fall fibcrlasscn wird, dem Bereich der Sponta—
ncitiit, sondcrn der Gcgenstand sorgféiltigcr
sozialcr chulierung ist. Sobald bestimmte

biologischc Dctcrminicrungen fcstgclcgt
sind, zicht sich die Natur zurfick und spczifi-
zicrt sexucllcs Verhalten nicht weitcr. Diescr

Freiraum wird sofort von dcr Kultur besetzt,
deren fundamentale Rollc, wiedcr mit den

Worten von Levi—Strauss, cs ist, die Existenz

der Gruppe als solcher zu sichem and so den

Zufall durch Organisation zu ersetzen; Kultur

kann nicht anders, als eine Ordnung irgend ei-

ner Art einzulehren, wo kez'ne existiert.

Wir brauchcn nun nur die Vielfalt scxucl-

ler Rollen und Verhaltensweisen in den ver-

schiedenen menschlichen Gescllschaftcn zu

betrachtcn, um den Bcweis zu erhalten, dafi

Kultur und nicht Natur das bestimmende Ele-

ment ist: wéihrcnd man die Auftcilung dcr‘I
Arbeit zwischen den Gcschlechtern in allen“
Gesellschaften findct, variicrc‘n jcnc Rollcnl
und Verhaltcnswcisen, die man 2115 miinnlichi
oder wciblich betrachtct, schr stark von eincr;
Gesellschaft zur andercn. [Es gibt wcnigcl
Rollen, die zwischen den Geschlcchtcrn nicht

austauschbar sind und diesc sind bestimmt

d‘urch biologischc Faktorcn: dic Ffihigkcit der

Frauen zu gcbfiren und die gréBcrc Korpcr-
'

kraft des Manncs. Das crstcrc scheint die

Muttcrrollc fcstzulegcn, was cine biologischc
Tatsache in cine soziale Funktion verwan—

dclt. Das zweite scheintjcne miinnlichcn Rol-

len festzulegen, welche mit Gcwaltanwcn-

dung in Verbindung stehcn, Wic Kricg und

Jagd. Uns scheint cs, daB trotz dcr offensicht-

lichen Universalitéit solcher Rollenmcrkmale
sic in Wahrhcit auch nur kulturcllc Ausfor-

mungcn simpler biologischcr Tatsachen sind. 1

Die biologischc Tatsache dcs Gcbiircns z.B.,
impliziert nicht all die komplexen sozialcn

affektiven und okonomischcn Bcziehungen,
die die Mutter-Kind-Bcziehung ausmachen.

Und genauso ist es nicht immcr so, daB dic

durchschnittlich gréBcrc Korpcrkraft der

Manner notwendigerweise das Monopol auf

Gewalt implizicrt.
‘

Das ist cine Bestétigung dafiir, daB das so-

ziale Verhalten der bcidcn Gcschlechtcr

nicht auf instinktiv'cn Faktorcn univcrscllcr

Vcrhaltcnsmodelle beruht, sondcrn auf kul—

turellen Voraussetzungcn, die von Gesell-

schaft zu Gesellschaft sehr stark variicrcn.

Zuséitzlich wird nicht nur die sexuellc Asym-
metric durch Mythen crkléirt (was die Not-

wcndigkeit beinlialtct cine Rechtfcrtigung zu

liefcrn), sondcm jcde Gcsellschaft kodifiziert

péinlich genau die besondcre Form, die sic in

dem gegcbencn kulturcllen Kontcxt an-

nimmt. (. . .)

a



'

Anthropologischer Androzentrismus

und Feministische Anthropologie

eingeschlossen) die sexuelle Asymmetrie als

universelles Phanomen gesehen haben. Vor—

greifend kann ich sagen, daB dies die Frucht

; verzerrter Wahrnehmung in der Anthropolo-
‘

gie ist, die als gegeben hinnimmt, was in

Perspektive ist typisch ffir die westliche Kul-

tur, welche, dank ihrer arroganten Einstel—
'

lung zur Welt, versucht, diese gemaB ihrem

1 eigenen Image zu reduzieren. Daseigene Hie-
, rarchieprinzip wird auf alle anderen mensch-

' ‘

lichen Gesellschaften projiziert und reduziert

jede Realitat auf ihr eigenes Modell. Auf die—

3‘ se Weise erst wird die sexuelle Asymmetric
—

wie auch jedes andere Kulturmerkmal der

3 Herrschaftsgesellschaft —

zur universellen.

‘ <. . .)
‘

In den 70er Jahren tauchte in den USA ei-
1

me Strijmung auf, die wir als feministische

Anthropologie bezeichnen kbnnen. Ihr

i Hauptbeitrag war eine Kritik de's Androzen-

Nun haben wir zu klfiren, warum ein gro- ‘

Ber Teil der Anthropologie (die feministische
'

Wahrheit patriarchalisch ist. So eine falsche ,w'

D feministische romung at 51c gegen
diese androzentrische Haltung gewandt und

den ganzen methodologischen Rahmen der

traditionellen Anthropologie an den Pranger

nent Frail aus den Tiefen herauszuholen, in

welehen ihn die mannlichkeitszentrierte Kul-

tur verbannt hatte. Es gibt zwei Problems

von besonderer Dringlichkeit ffir diese Un-

tersuchung: den erschreckenden Mange] von

Daren bei westlichen Anthropologen zu be-
seitigen und die schon gesammelten Daten
noch einmal kritisch zu lesen, um aus der Ge-
schichte der Manner, die von Mannem ge-
schn’eben wurde, ein genaueres und wahreres

herauszufiltern. (. . .) Das Bedfirfnis, die un-

bekannte Identitfit des zweiten Geschlechts zu

rekonstruieren, wurde in der Frauenbefrei-

, Versuch, die Geschichte der menschlichen

i= Spezies neu zu schreiben.(. . .)

‘trismus, alo der mannlichkeitszentrierten

. Betrachtung der Wirklichkeit, welche die

westliche Anthropologie charakterisiert. Der

androzentristische Blickwinkel zwingt nicht

nur eine asymmetrische Betrachtungsweise
der Beziehung zwischen den Geschlechtern

, anderer Gesellschaften auf, sondern interpre-
tiert zu gleicher Zeit die Rolle der Frau als

marginal; er bezieht sie entweder in die Rolle
‘

des Mannes mit ein, oder er ignoriert sie voll-

standig. So wird die Geschichte der menschli-

undefinierte Welt absinkt, . reiner Hinter-

grund lliir den >>wirklichen<< Protagonisten im

mensc liche Abenteu den Ma 11.

chen Spezies zu einer Geschichte des Man-
’

nes, wéihrend das >>zweite Geschlecht<< in eine
'

gestellt, mit dem erklarten Ziel, den Konti-
‘

5% Bild der Frau und der menschlichen Spezies 2“

1 ungsbewegung geboren und in feministischer,.

I! Anthropologie wird dieses Bediirfnis zum

>

Krmk der femimstischen Anthproologie

Es wéire aber falSch, die Frauenbefreiungsbe—

wegung als monolithischen Block zu sehen, in

dem alle die gleichen Ansichten teilen. Wir

haben es in Wirklichkeit mit einer sehr breit—

gefficherten Bewegung zu tun, die legitimat-
weise gegenteilige Positionen beinhaltet. Wir

.1 dfirfen deshalb nicht die Existenz einer Mino—

957% ritéit mit libert'a'rem Hintergrund und liberta-

rer Analyse (anarcha--feministische Tendenz)
als Grund nehmen, Kritik zuriickzuhalten. ]

Die Frauenbefreiungsbewegung fallt im-
,

‘

1mer wieder in die analytische Vereinfachung

zuriick, die dem Bild der horizontalen Schich-
.

tung der Geschlechter (Manner oben, Frauen
‘

'unten) in einer einfachen Pyramide ent-
‘

spricht. Das 1st eine optisch--theoretische Illu-

sion, welche die Realitat zu einer falschen

;Zweiteilung reduziert, in welcher das weibli-

Vche Element mit positiven Zfigen beladen

iv wird, wfihrend das mannliche Element haupt-
sachlich mit rein negativen Eigenschaften
ausgestattet wird. Diese Zweiteilung gibt uns

zwei fiberidealisierte und abstrakte Bilder
'

.
von Frau- und MannSein, die wenig niitzen,

um ein tieferes Verstfindnis fiir die sexuelle

_

_

v

Asymmetric zu erlangen. Es sind die Bilder

des weiflen Mannes und der weiBen Frau der

Mittelklasse westlicher Lander —eine exzessi-

ve theoretische Vereinfachung, der z.B. dle

bekannte amerikanische Feministin Betty
’

Friedan aufsitzt. Was nicht infragestellen soll,
daB diese sozialen Modelle unbestreitbar die

vorherrschenden innerhalb der westlichen
’

Geselllschaft sind (d.l1. am weitesten verbrei-

tet im Sozialkérper und mit pragendem Ein-
v fluB auf die unteren Schichten) und daB die

westliche Kultur heute die vorherrschende

(im Sinne von am einfluBreichsten) auf der
L

Welt ist.

Noah schwerwiegender ist jedoch die an-

dere analytische Begrenzung des feministi—
schen Blickwinkels: die Bewegung als Ganzes

1am eine echte Analyse von Macht 11nd dar-
'

aus entstehenden hierarchischen Strukturen

nun—— reich in Verbindung bringt.

vermissen. Mannliche Macht und die Struk-

tnr der sexuellen Hierarchie wurden his in die

letzten Winkel und in die kleinsten Schattie-

rungen ihrer Bedeutung untersucht; aber

Mach: als solche, Macht als absolute soziale

Kategorie wurde nic'ht diskutiert. Unbehelligt
in ihrer Substanz wird Macht mehr oder weni-

ger als natiirliclier Teil der menschlichen Ge-

sellschaft belassen und steht nur zur Diskus-

sion, wenn sie zu mannlicher Macht degene-
riert. Gefangen in ihrer eigenen Logik be-

wegt sich die feministische Kritik innerhalb

dieses ideologischen Rahmens, der durch das

hierarchische Ordnungsprinzip begrenzt
wird, ohne daB sie die Ablehnung der Asym-
metrie im Besonderen mit der Ablehnung des

sich dahinter verbergenden Prinzips erflog—



Ungliicklicherweise ffihrt diese theoreti-

sche Einengung, zuriick zur Hauptstrémung
traditioneller Anthroplogie und zwar gerade
an dem Punkt, an dem die Herrschaftsgesell-
schaft 315 die menschliche Gesellschaft fiber—

haupt gesehen wird. Diese gleichgfiltge Ak-

zeptanz von Macht als einer unvermeidlichen

gesellschaftlichen T‘atsache fiihrt geradewegs
zu eben der ethnozentrischen Perspektive zu-

riick, welche die feministische Anthroplogie
so sehr kritisierte. Der bose Geist wird ausge-

trieben, kehrt aber immer wieder zurfick.

Gesellsc'haftliche Mechanismen

der Aufrechterhaltung
der sexuellen Asymmetxie

Fiir die weiteren Uberlegungen zur sexuellen

Asymmetric wird nun eine theoretische Dif—

ferenzierung notwendig. Auf der einen Seite

konzentrieren wir uns auf die Mechanismen,

durch welche sexuelle Asymmetrie in der heu-

tigen Gesellschaft reproduziert wird. Auf der

anderen Seite konnen wir weiter nach dem

mythischen Ursprung suchen.

Der erste Weg ist nnzweifelhaft der kon-

kretere und wird zu den besten Ergebnis‘sen
ffihren. Daher ist er auch der ausgetretenste,
besonders von feministischer Seite.

Was immer auch die Ursprfinge der sexu-

ellen Asymmetrie sein mfigen, sind wir fiber-

zeugt davon, daB wenn wir sie heute verén-

dem wolien, Wir zuerst jene Mechanismen

herausfinden miissen, die sie produzieren
und weitertragen, damit wir sie veréindem

konnen. Dahinter steht die Annahme, daB

auch wenn die Motivationen ffir die sexuelle

Asymmetrie verschwinden, diese trotzderrf
bestehen bleibt, weil die Mechanismen, die

sie reproduzieren, bestehen bleiben. Da die

Literatur zu diesem Aspekt vielféiltig ist (ich
verweise nur exemplarisch auf Simone de Be-

auvoir), werde ich mich darauf beschréinken,
die wichtigsten Mechanismen zu benennen.

Ais erstes ist die unterschiedliche Soziali-

sation der beiden Geschlechter zu nennen,

die Mann und JFrau Generation um Genera-

tion formt, um sie mit der sexuellen Asym-
metrie in Einklang zu bringen. Die verschie-

denartige Sozialisation hat groBe EinfliiBe

auf die Psyche, sie trfigt zur Awsformung der

mz'innlichen und weiblichen Persénlichkeit

mit all den psychologischen Attributen bei,
die eine Kultur ffir die beiden Geschlechter

vorsieht. Die strenge Aufteilung der Arbeit

in der Gesellschaft nach dem Geschlecht

fiihrt zu einer weiteren Differenzierung zwi-

schen der weiblichen und der mfinnlichen

R0116 und zieht damit die Grenzen zwischen

zwei separaten Welten (. . .).

Auf der Suche nach dem

mythischen Ursprung

Obwohl es unbestritten notwendig ist, diese

Mechanismen zu zerstéren, wird das allein

nicht geniigen, um sie zu eliminieren. Wenn

die Hauptursachen, die sie reproduzieren
nicht erkannt und identifiziert werden, so ist

es mehr ais wahrscheinlich, daB andere Me-

chanismen aktiviert werden, um so die Asym-

metric fortzufiihren. (. . .)
Eine durchgfingige Gefahr besteht in der

Unmoglichkeit, unsere Hypothesen fiber die

eigentlichen Ursachen zu priifen, was uns da—

zu verleiten konnte, unsere eigenen Wfinsche

in diese Urspriinge zu projiezieren und so ei-

ne mythologische Erklérung zu Ikonstruieren.

Alber steckt diese Gefahr nicht unvermeidlich

in allem menschlichen Wissen? Sind nicht

>>rationale<< und >>0bjektive<< Erkléirungen der

Realitéit, und der menschlichen Realitfit im _

besonderen, alle durchdrungen von den ur-

spn’inglichen Mythen der Knltur, die diese

Erkléirungen ausarbeitet (nicht Vzuletzt eben

derselbe Mythos von Objektivititrund Ratio-

nalitét der die westliche Kultur durchdringt)?

Mythos und Realitét sind untrennbar mitein—

ander verbunden: sie bilden den Stoff, aus
»

demmenschliches Wissen gewoben wird.

Ich mochte als erstes die schon formulierte

Hypotnese noch einmal tiefer fassen. Die er-

ste groBe Unterscheidung, die die Interpre-
tationen der Urspriinge sex'uelier Asymmet—
rie feindlichen Lagern zuordnet, basiert auf'

dem Begriffspaar Natur/Kultur.

Der einen Seite kijnnen wir jene Theorien

zuordnen, welche sexuelle Asymmetric vom

Standpunkt biologischer Beweggrfinde aus zu

erkléiren versuchen. Unter dem anderen

Aspekt konnen wir jene Theorien zusammen-

fassen, welche die menschliche Spezies prin-
zipiell als kullturelles Phénomen betrachten

und so die sexuelle Asymmetrie in den Zu-

sammenhang menschlicher Moglichkeiten
steilen. Dieser zweite gréBere Teil besehéf-

tigr sich mit Macht; die Ansétze miissen dabei

uniterteilt werden in solche, die einen Zu‘sam-

me‘nhang zwischen Ursache and Wirkung
oder wenigstens eine Wechselbeziehung zwi~

schen den zwei sozialen Phéinomenen sehen,
und jene die keinen Zusammenhang erken-

nen konnen. All die >>naturalistischen<< Hypo-
thesen, die offensichtlich Macht nicht als be-

stimmenden Faktor in der sexuellen Asym-
metric erkennen, fallen in die erste Gruppe,
wéihrend die zweite jene >>kulturalistische<< In-

terpretation enthélt, die sich im folgenden
dann anhand ihrer Halmng zur Macht unter-

scheiden.



>>Naturalistische« Auffassungen
von der sexuellen Asymmetric

In dieser Gruppe finden sich all die Theoreti-

‘ker, die in der passiven und untergeordneten
»Natur« der Frau, im Gegensatz zur aktiven

:
und dominierenden des Mannes, den Aus-

l druck einer hierarchischen Ordnung schen, a

lj welche nicht vom Menschen geschaffen wur-

j de, sondern unbarmherzig von biologischen
‘
Faktoren diktiert wird. Selbst wenn dieser

, hartnackige Instinktdeterminismus an Glaub-

,
wfirdigkeit einzubfiB‘en scheint‘, so war er

doch das Grundkonzept sexueller Kultur ffir

Tausende von Jahren. Ausgehend von unbe—

: streitbaren biologischen Untcrschieden redu-

‘i ziert die patriarchalische Kultur diese zu den
zwei fundamentalen Konzepten: Natur und

‘

Kultur.

Der Mann beansprucht ffir sich das

l Mcnschliche par excellence — die Kultur —

und weist die Frau in das Reich der Natur, in

cine fast vormenschliche Stufe der Spezies.
Diese Assimilation wird gerechtfcrtigt durch

‘ die alles beherrschende Priisenz, die die Bio-

logic im Leben der Frau zu haben scheint.

; Deren zyklische Existenz scheint sich im glei-
: Chen Rhythmus zu bewegen wie der Zyklus
der Natur. Der Mann dagegen betrachtet sich

3 dieser biologischen Determination gegenfiber
als immun, erwahlt sich selbst als einzigen

ll Reprisentanten der Spezies, der ffihig ist, die '

Natur zu erfassen und allem cine von ihm de-

finierte Bedeutung zuzuordnen. Ffir sich

selbst die Rolle des einzigen Schfipfers von

Kultur in Anspruch nehmend, verweigert er

diese Rolle der Frau und verweist sie in die

Befangenheit ihrer Erfahrung. (. . .)

nicht als das, was sie ist, sondern sieht sie im

als autonomes Wesen. (. . .)
Die Frau ist deshalb das Objekt, das es

, dem Mann erlaubt sich selbst zu definieren.

Deshalb dient die Definition der Frau mehr

lzum Verstandnis des Mannes als zu dem der
‘

a jFrau.

Menschlichkeit ist maskulin, sagt Simone de ;

Beauvoir, und der Mann definiert die Frau l

Vergleich mit sich selbst, betrachtet sie nicht
‘

Das Motiv hinter dem Anfang des Prozes-
ses der kulturellen Vernichtung der Frau durch
den Mann, ist eine'Frage, die weitereUberle-
gungen erfordert‘ Wir konnen teilweise die
nicht ganz zufriedenstellende These akzeptie-
ren, daB diese Art von Rachc im Mann gebo-
ren wurde aus seinem Neid auf die Repro-

I duktionsféihigkeit der Frau. Ausgeschlossen
von dieser magischen Fortpflanzungsfahig-
keit kann er seine Uberlegenheit fiber die

‘

Frau nur erlangen, indem er sich stelbst die

Féhigkeit intellektueller Kreativitét aneignet,
dann die Uberlegenheit der Kultur fiber die
Natur erklart und so die Uberlegenheit des

‘
einen fiber das andere. In anderen Ansatzen,
wie dem Clastres, nimmt sich der Mann das
ausschlieBliche Recht, Gewalt zu benutzen,
_erscheint in den Augen der Gesellschaft als
der Herr fiber den Tod und stellt diese kultu-

,‘
relle Macht des Todes gegen die natfirliche
Macht des Lebens der Fran.
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Eine iweite tlicorctischc Strémung ist
- noch subtiler. Sic betrachtct dic Frau nicht

linger als >>biologisch<< untcrlcgcn sond_crn als

Unterlegene eincr >>biologischcn Bestim-

mung<<. Mfitterlichkcit, dic daucrhaftc Ab-

hangigkeit cler Mutter-Kind-Symbiosc, die

mangelnde Kérpcrkraft schcincn dic Frau

von fundamentalcn menschlichen Dingcn wie
‘

der Jagd auszuschlicBen, an wclchcn die Ent-

wicklung der mcnschlichen Spczics festgc-
macht wird. (. . .) In diescm Fall wfirdcn die

Ursprfinge der Gcscllschaft sich mit den Ur—

sprfingen der sexucllen Asymmetric dcckcn.

Bei dieser extrcm cthnozcmrischen Deu-

tung der Evolution dcr menschlichcn Art,
welche die Asymmetric, die Tcil unserer hic-

rarchischen und unglcichcn Kultur ist, in so-

ziale und historischc Situationcn projizicrt,
die sehr verschiedcn sind, wird dcr mfinnlichc

Beitrag zur Entwicklung dcr Spezics vollig
fiberbewertet und jcglicher Bcitrag dcr Frau

ignoriert. Sally Slocum hat diese Thcscn zer-

stfirt, und aufgezeigt, wic dicsc cvolutioniiren
‘

Ereignisse, die bis jctzt ausschlicBlich mit dcr

Jagd in Verbindung gcbracht wurdcn, sich g0-
nauso im Bereich weiblichcr Moglichklcitcn
finden. (. . .)



So hangt die Verfeinerung der Spracl’ie,
die zur Entwicklung der Abstraktionsffihig-
keit fiihrt und genauso erforderlich ist ffir

Jagdaktionen wie zur Sozialisation der Kin-

der, ebenso mit dem Arbeitsbereich der Frau

zusammen.

Wenn zuerst einmal der Schleier dieser

schamlosen androzentrischen Vorstellung,
der fiber der menschlichen Evolution liegt,
aufreiBt, miissen wir uns trotzdem noch fra-

gen, warum die biologischen Funkti'onen der

Frau sie in eine untergeordnete Position in

der Gesellschaft zwangen. Es ist fiberhaupt
nicht verstandlich, warum das Austragen,

Versorgen und‘Erziehen der Kinder, welches

unbedingt notwendig ffir das Uberleben der

Gemeinschaft ist, per se weniger wert sein

soll. (. . .) Es wird an diesem Punkt deutlich,

daB es nicht der innere Wert einer bestimm—

ten Rolle in der Gesellschaft ist, der ihren

Rang bestimmt, sondern das Geschlecht,

welches diese Rolle verltorpert: das Maskuli—

ne ist fibergeordnet, das Feminie untergeord-
net. Es hat also keinen Sinn, die Ursprfinge
oder Erklarungen ffir die untergeordnete

Stellung der Frau in ihrer »Natur« zu suchen,

sondem stattdessen in einer kulturellen Inter-

pretation sexueller Unterschiede und der so-

zialen Rollen die an sie geknfipft sind.

Der Ursp‘rung der semellen Asymmetric
liegt in der Kultur

Tatsachlich ist die biologische Tatsache an

sich neutral, sie nimmt einen positiven oder

negativen Wert nur im Rahmen eines kultur-

ell definierten Wertesystems an. Das bedeu-

tet nicht, daB die Bedeutung des biologischen
Faktors geleugnet werden soll, er charakteri-

siert und unterscheidet die Geschlechter‘,
aber er entscheidet nicht fiber ihr soziales

Verhalten. Die >>kulturalistische<< Interpreta—
tion sexueller Asymmetric geht soweit, die

Verbindung von Ursache und Wirkung auf

den Kopf zu stellen, welche die Beziehung
zwischen kulturellen und biologischen Fakto-

ren fiberlagert. Dies gelingt ihr mit der For-

mulierung des Konzepts der >>kulturellen<<

Formbarkeit: es ist gerade die kulturelle Fa-

higkeit des Marines, die die biologischen Fak—

toren ausarbeitet, und diese sind nicht dieje~
nigen, die die sozialen Tatsachen bestimmen.

Diese Starke des kulturellen F‘aktors, der fa-

hig ist, die Mehrheit der menschlichen Wesen

in vorgefaBte Modelle zu zwingen und dazu

noch ihre individuellen Temperamente, dient

nicht nur der Verbreitung der weiblichen

Charakterzfige unter den Frauen und der

mannlichen Charakterzfige unter den Man-

nem, sondem erklart, wie die Charakterzfi-

ge, die in einer Kultur als >>weiblich<< gelten,
in ciner anderen zu >>mfinnlichen<< werden,
auf cine ebenso diffuse wie natfirliche Art.

Um dies zu erfassen, miissen wir auf den Bei-

trag der libertaren Strfimung in der Anthro-

pologie warten, welche anfangt, Macht als

absolute Kategorie zu untersuchen.

Dieser Forschungsansatz ffihrt die Macht

aus dem Versteck ihrer lkulturellen BewuBt-

losigkeit und betont explizit ihre Existenz, die

immer zugrundeliegt, und sogar den ideologi—
schen Raum definiert, in dem unsere Suche

stattfindet. Hier ist vor allem die Pionierar-

beit des franzfisischen Anthropologen Pierre

Clastres zu betrachten und noch mehr die des

amerikanischen Okologen Murray Bookchin.

Obwohl sie noch weit davon entfernt sind, ei-

nen vollstandigen und definitiven Standpunkt
erlangt zu haben, besonders im Hinblick auf

die sexuelle Asymmetric, haben ihre Ideen

doch den Weg ffir eine klare libertare Analy-
se der menschlichen Entwicklung geoffnet.

Die erste Schwierigkeit, auf die libertare

Anthropologen stieBen, war die Notwendig-
keit, jenen ethnozentrischen Standpunkt zu

beseitigen, der mit der westlichen Kultur so

eng verbunden ist, daB er seine eigene hierar-

chische Struktur auf alle anderen Gesell-

schaften projieziert, und diese zum einzigen
Gesellschaftsmodell erhebt, das existiert oder

jemals existiert hat. Wir mfissen aus dem

ideologischen Raum der Herrschaft heraus-

kommen, um andere Gesellschaften verste-

hen zu konnen: das war die Hauptanforde-
rung, die die verschiedenen methodischen

Herangehensweisen der libertaren Anthro-

pologie charakterisiert. Damit hat sie begon-

nen, bestimmte Hypothesen fiber die Entste-

hung jenes sozialen Phanomens zu skizzieren,
das heute von sich behauptet universell zu

sein: fiber den privilegierten Besitz von

Macht, oder Herrschaft. -

Das Matriarchat

Bevor ich hiermit fortfahre, mochte ich die

Ubersicht fiber Hypothesen zum Ursprung
der sexuellen Asymmetrie mit einem Blick—

auf die klassische These zum Thema abschlie—

Ben: das Matriarchat, und versuchen, die Fra-

ge zu beantworten, die ebenfalls schon klas-

sisch ist, ist es ein Mythos oder Realitéit?

Zu dieser Diskussion kommt es gegenwar-

tig durch das emeuerte llnteresse der Frauen-

befreiungsbewegung. Dabei hat die Idee

weiblicher Uberlegenheit ihre volle utopische
Kraft gezeigt. Angesichts einer so emotions-

geladenen These war die Einstellung der fe-

ministischen Strfimung in der Anthropologie
.mehr wissensthaftlich. Die feministische

Strémung wie auch die traditionelle Anthro-

pologie sind an diesem Punkt in zwei Lager

gespalten. Ein Lager erkléirt, daB es keine

konkreten historischen Beweise einer archai-

schen Gynakokratie gibt, das andere Lager
erwidert, daB eine Reihe archaologischer
Funde den Beweis ffir einen anderen und ho-

heren sozialen Status von Frauen liefem,
woraus sie Implikationen ffir die gesamte So-

zialstruktur ableiten, die noch zu prfifen sind.
'

ten.

Auch wenn nicht versucht wird, die nicht
zur Diskussion stehende Existenz eines ma-

‘ triarch‘alischen Regimes zu proklamieren,
~

gibt es demnoch die Uberzeugung, daB die
gauze archaisch-matrizentrische Kultur eine
direkte Verbindung mit der verwandten So-

'7 "

zialstruktur gehabt hat. Diese Hypothese
wird verstarkt durch die Tatsache, daB leicht a,

'

erkennbar die Position und der Wert der Frau
’

hoher sind, als in patrilinearen Gesellschaff

25

Es zeigt sich auch, daB die zahlrcichen

Mythen fiber das Matriarchat in primitiven
und archaischen Gesellschaftcn — allc zicltenl
darauf ab, zu zeigcn, wie sich die Welt vom!
Chaos und von sozialer Ungercchtigkcit un-‘r
ter der Herrschaft der Frauen zur Ordnung}
und Gerechtigkeit unter der Herrschaft derg
Manner hinbewegte (was olme jedcn Zweifelf
auf das Geschlecht der unbekanntcn Autoreni
schlieBen laBt)

— Ausdruck cincr neuen so-
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So ist fiir die italienische Anthropologin
Ida Magli das Matriarchat nicht nur ein My-
thos, sondern obendrein noch ein chauvinisti—

scher. Er ist lediglich dazu nfitzlich, die tief—

sitzenden Motivationen der Gesellschaft zu

verstehen, die ihn geschaffen hat, aber nicht

um unser Wissen fiber die Geschichte zu er—

‘

weitern. Damit meint sie Anthropologen wie
“

z.B. Bachofen, die diesen Mythos in unserer

Kult ur neu formuliert haben, mit einer ver—
'

dachtig patriarchalischen Interpretation. Er

interpretierte das Matriarchat als >>Nazturzu-
‘

stand<<, dem das Patriarchat folgen muBte,
das er ffir den >>Kulturzustand<< halt.

‘

‘ Obwohl einiges fiir diese These Ida Maglis
“ spricht, geht es doch etwas zu weit, all die

‘

Hinweise als chauvinistischen Mythos herab-
'

zusetzen, die auf die Existenz einer Gesell-

schaft deuten, die eine andere Kultur der Ge-
‘ schlechter als die unsere hat. Obwohl viele

das Matriarchat nur als spiegelb‘ildliches Pa-

triarchat sehen und damit die Unvermeidbar-
'

keit von Herrsclhaft im sozialen Leben neu

ialen Situation sind, die durch die méinnliche

errschaft cntstanden ist; cine Situation, dic

ine kulturelle Legitimierung durch die Er-

‘indung eines rcehtfertigenden Mythos ein-

fiorderte.
l Auf diese Weise finden wir zu der Hypo-
lthesc, der jedoch noch cine tiefere Analyse
7 ehlt, daB die Geburt der mannlichen Macht

cine Tatsache der menschlichen Gcschichte

list, im Gegensatz zu der mehr oder weniger
‘dcutlichen Annahme, daB das Matriarchat ei-

ne rein mythische Fiktion sei, daB mannliche

'1" berlegenheit ein geschichtsloser Zustand

iist. Diejenigen, die solches behaupten, sind

selbst Gefangene des Mythos vom Patriar-

lchat.

|

behaupten, stimmen wir mit Bookchin fiber-

ein, wenn er sagt, daB >>ein Matriarchat, das
'

die Herrschaftder Frau fiber den Mann impli-
ziert, in der friihen Welt m'e existiert hat, ein-

fach deshalb nicht, weil es keine Herrschaft
gab.« Und mit diescr Feststellung kommen

wir zum Kern des Problems.

Die Knoten der Macht

Wir mflssen uns wieder der Arbeit von Cla-

stres zuwenden, welche die Tiir in ein unbe—

kanntes Universum 6ffnet: Gcsellschaft ohne

Herrschaft: »Wir milssen als erstes jene Ele-

mente identifizieren, die unsere Kultur van

primitiven unterscheiden . . . Die erste ent-

scheidende Kategorie zur Klaxsifizierung der

Unterschiede zwischen primitiven Gesellschaf-
ten und historischcn Gesellschaften ist der

STAAT. Primitive Gesellschaft = Gesell—

schaft ohne Staat. Das sind die Termini um die

unse‘re Uberlegungen kreisen miissen. «

Clastres beklagt, daB diese Gesellschaften

mit negativen Ausdrficken belegt werden, als

Gesellsehaften »ohne« Staat, Gesellschaften

»ohne« Wirtschaft. (. . .) Der westlichen

Kultur gelingt es nicht, andere Gesellschaften

zu verstehen, auBer wenn sie von ihrer eige—
nen Realitat ausgeht, welche die der Herr-

schaft ist. Die Formen des Bekannten, des

existierenden, beStimmen unvermeidlich die

Art und Weise des Wissens. Aus dem glei-
Chen Grund sollten wir uns nicht iiber den ne-

gativ belegten Terminus »An—archie« wun-

dem. Da diese Vorstellung von Gleichheit
und Freiheit in der kulturellen Realitiit von

Herrschaft geborcn wurde, ist es nur logisch,
daB sie als Alternative formuliert wurde, die

das gegenwfirtige, das Existierende verneint.

Bislang wurdcn die primitiven Gesell—
schaiften wegen dcr Abwesenhcit einer for-

malen, hierarchisch ausgcrichteten politi-
schen Struktur zur Vorholle der apolitischen
Gesellschaften erklart, zur primitiven Stufe
menschlicher Evolution, welche sich uner-

bittlich auf den Staat zubewegt, als das Sym-
bol politiseher Reife der menschlichen Spe-
zies, der Zivilisation. Clastres stellt sich ge-
gen dieses arrogante Koncht der Evolution,
verneint die >>apolitische<< Natur primitiver

(“resellschaften und zeigt, wie sie stattdcssen

eine andere Art von Politik demonstrieren.

Wihrend die staatlichen Gesellschaften »dic-

se geteilte Dimension vorweisen, die den an-

dereln unbekannt ist<<, ist in der Gesellschaft

ohne Staat >>die Macht nicht von der Gesell-
schaft getrennt«. Macht, weit davon entfernt

abwesend zu sein, entflieht der Logik des

Zwangs, der fiir die geteilte Gesellschaft cha—

rakteristisch ist, und befindet sich in den

Handen der Gesamtheit des sozialen Kor—

pers.

»Fiihrer ohne Macht«

Diese Analyse der Gesellschaft préisentiert
uns eine neue politische Figur, die Clastres

paradoxerwesie den >>Fiihrer ohne Macht<<

nennt, das heiBt: einen Fiihrer, der nicht be-

fiehlt, dessen Wort nicht die Kraft des Geset-

zes hat. Wenn dcr Sozialkorper dcr Kampf—
platz um die tatséichliche Macht ist, mfissen

WII' ihn als Kampfplatz um sie potentiellc
Macht sehen. Er personifiziert soziale Macht,
ohne sie zu besitzen, denn die Gesellschaft als

Ganzes kontrolllicrt ihn, weil sic sich der Be-

drohung lbewuBt ist, welche Herrschaft be-

deutet und auch die gesellschaftliche Tren-

nung, die aus ihr entsteht. Der Durst nach

Prestige, der die treibende Kraft ffir den Ffih—
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rer ohne Macht ist, wird durch dieGesell—

schaft in Schach gehalten, mittels einer Reihe

von Verpflichtungen. Die erste davon ist cine

Freigibigkeit, die sich am Rande der wir t-

schaftlichen Selbstvernichtung bewegt und

die Schuld repréisentiert, die der Fuhrer ohne

Macht der Gesellschaft gegeniiber fiir diese

besondere Funktion hat. Die politische Be-

deutung dieser neuen Figur kann deshalb

nicht im Sinne der Kategorie der Herrschaft

verstanden werden, sondern im Sinne des so-

zialen Prestige.

Macht und Herrschaft

Nun miissen wir aber zumindest unsere Be-

griffe von Macht und Herrschaft kléren. Da-

bei tbeziehe ich mich auf Amadeo Bertolo und

seinen Aufsatz >>Macl1t, Autorilc'it, Herr-

schaft«. Bertolo mochte den Begriffi MACHT

ausschlieBlich fiir die Funktionen verwenden,

durch die sich eine Gesellschaft selbst regu-

liert, d.h. Normen produziert und anwendet

und darauf achtet, daB sie beachtet werden.

Das sind Funktionen, die »ft‘ir die Existenz

der Gesellschaft, der Kultur und des Men‘

schen selbst notwendig sind, aber auch als

Ubung der Freiheit als Wahl zwischen be-

stimmten Moglichkeiten, von denen wir aus-

gegangen sind.«

Unter HERRSCHAFT verstehen wit da-

gegen jene hierarchischen sozialen Bedinguns
gen, die rals Befehls-Gehorsamsbeziehungen
charakterisierbar sind und diejenigen soziaa

len Systeme kennzeichnen, in welchen die re-

gulierende Funktion nicht durch das Uberich?
der Gemeinschaft ausgeiibt wird, sondern

durch einen Teil der Gemeinschaft (generell,
aber nicht notwendigerweise einer kleinen

Minderheit) gegem’jber einem anderen (gene—
rell eine groBe Mehrheit); d.h. durch Syste-
me, in welchen der Zugang zur macht das

Monopol einer Fraktion der Gesellschaft ist

(Einzelne, Gruppen. Klassen etc.)
Wenn wir diese Unterscheidungskriterien

auf die historischen und primitiven Gesell-

schaften anwenden, die von Clastres unter—

sucht wurden, dann konnen wir diejenigen als

Gesellschaften mit Herrschaft bezeichnent, in

welchen ein Teil der Gemeinschaft sich das'

Monopol auf die Macht gesichert hat, sie dem

einen Teil weggenommen hat und damit die

Gesellschaft geteilt ist. Und wir konnen eine

zweite Gruppe als Gesellschaften der Gleich-

heit betrachten, in denen Macht fiber die gan—

ze Gemeinschaft verteilt ist und deshalb un-

geteilt bleibt. Die ersteren sind hierarchistche

Gesellschaften, die um die Befehls-Gehor-

samsbeziehung herum aufgebaut sind; die

zweiten sind cgalitéire Gesellschaften, die um

Beziehungen auf Gegenseitigkeit aufgebaut
sind.

Es ist nun selbstversténdlicln, dafi wir die

sexuelle Asymmetric, die fiir die Gesellschaf—

ten der Herrschaft als >>universell<< erscheint,
'

nicht als lkulturelles Merkmal ‘der egalitéren
Gesellschaften gelten lassen'. Nach Bookchin

existieren in den Gesellschaften, die er als or-

ganisch bezeichnet, Begriffe wie Gleichheit

und Freiheit fiberhaupt nicht, weil sie dort

sclbstverstéindlich sind. Die Vorstellung von

Unterschieden existiert, aber sie sind noch

nicht entlang einer vertikalen Achse angeord-
net: fiir solche Gemeinschaften waren Indivi—

duen und Dinge nicht besser oder schlechter;

sie waren einfach verschieden.

Bookchins These

einer >>egalitfiren Gesellschnft<<

Bookchin siedelt diese Gesellschaften in der

historischen Epoche des Ubergangs vom no-

madischen Leben zum seBhaften Leben an,

als Gesellschaften, die durch den Blutschwur

zusammengehalten wutrden. Als Gesellschaf—

ten, die auf der absoluten Gleichheit der Indi—

viduen, Ges‘chlechter und Altersgmppen ba-

sierten; auf dem NiBbrauch und dent Prinzip
der Gegenseitigkeit; auf der Ablehnung so-

zialer Beziehungen, die auf Zwan‘g beruhten;
auf dem nicht reduzierbaren Minimum, als

dem Recht jedes Individuums, von der Ge-

meinschaft das zu erhalten, das sein Uberle-

ben garantiert, was immer auch sein Beitrag
zum Leben 11nd Reichtum der Gemeinschaft

sein moge. Eine Gesellschaft, welche anstatt
‘

des »homo 6conomicus<<, der fiir unsere Ge-

sellschaft typisch ist, das Ideal des >>homo col-
‘

lectivus<< entwickelte.

Heimat und Welt sind ein und dasselbe fiir

diese organische Gesellschaft, die vollig frei

ist, von der fatalen Trennung zwischen 6f— -

fentlichem und privatem Bereich, deren Auf—

tauchen dann das Ende der einzigen, unge-

teilten Sozietéit markieren. Beide Geschlech-

ter sind souveréin, autonom, 11nd unabhé’tngig
in ihren jeweiligen Kompetenzbereiche‘n, die

auf der fundamentalen Teilung der Arbeit

zwischen den Geschlechtern beruhen; eine

funktionelle Teilung, die sich wirtschaftlich

ergénzt un'd weder eine positive noch negati-
ve Bedeutung hat; beides Rollen, die notwen-

dig sind fiir das Uberleben der Gemeinschaft,

welches in der Verantwortung beider Ge-

schleehter steht.

Es ist eine Kultur der sexuellen Paritét, in

welcher Bookchin dennoch klar ein Vorherr—

schen des weiblichen Elements sieht, was die

Bezeichnung als matrizentrisch rechtfertigt.

(. . .) Zusammenfassend gesagt ist es eine

Kultur, welcher jede Form von Asymmetric
fremd ist, weilsie auBerhalb des Prinzips hie-

-

rarchischer Ordnung steht, welche‘ dieGe-
sellschaft in eine pyramidische Form um—

struktutriert 11nd Verschiedenartigkeit in Un—

gleichheit verwandelt.

Die Entsteltlung van Herrschaft

Obwohl ein betriichtlicher Forfschritt ge-

macht wurde, um zu erkléiren wie dieses hie-

rarchische Prinzip sich durehsetzen konnte,
sind wir noch weit entfemt davon, eine be-

friedigende Antwort gefunden zu haben,
warum Herrschaft auftauchte.

Ich mochte hierzu Bertolos Arbeitshypo-
these vorstellen, daB Herrschaft an einem be—

stimmten Punkt in der Geschichte der

menschlichen Spezies als kulturellre Mutation

auftauehte; als cine kulturelle Emeuerung,
welche sich‘untei' bestimmten Voraussetzun-

gen als vorteilhaft erwies, fiir jene sozialen
Gruppen, die sie fibernahmen; zum Beispiel,
umgréBere militérische Effizienz zu erzielen.

Und sowurde Herrschaft als Modell entwe-

der durch Eroberung oder durch Imitation

ftir Verteidigungszwecke
'

aufgezwungen. Ei-

ne kulturelle Mutation, die langsam vor sich

ging und die Psyche, die Sprarche und das Un-

terbewuBtsein der Menschheit priigte und es

nach in—eaglitéren Prinzipien umgestaltete.
Paradoxerweis e miissen wir nun in genau

der egalitfiren Gesellschaft nach den Ur-

spriingen dieses Prozesses der sozialen Um-

wandlung suchen, die schlieBrlich und endlich

zur Etablierung von Herrschaft fiihrten.

,

der Ungleichheit, aber in Verbindung mit die-

Es gibt mindestcns vier Phiinomene, diei
als solche bezeichnet werden konnen, welche

im laufe von Tausenden von Jahren die im- I
mer tieferen Rissein der Einheit derr egalita- I

ren Gesellschaftverursachten und sie zum
'

Einsturz brachten. Sie sind eingebundcn int
den weitverzweigten und zerissenen ProzeB

der sozialen Differenzierung, der schlicBlich l

dazu gefiihrt hat, daB sich das Individuum ,

dem Kollektiv widersetztc. Dieser Proch

fiihrt nicht unbedingt zu einer Gescllschaft

ser zuféilligen >>kulturellen Mutation<<, reprii-
sentiert durch das Prinzip hierarchischer Or-

ganisation, wurde die Gesellschaft der Herr-

schaft herbeigeffihrt, die hcute noch immer

die bestimmende Kraft ist.
’

2!! Es ist wichtig, an dieser Stelle darauf hin-

zuweisen, daB diese primitiven Gesellschaf-
ten nicht dem anarchistischen Ideal de‘r egali—
tfiren Gesellschaften entsprechen. Sie reprii-
sentieren kein mythisches goldencs Zeitalter,
die urspriingliche Anarchie, zu der wir nur

zurfickkehren miissen. Und ebenso ist es gc- ;-

féihrlich, in unserer Zeit die Hoffnung nach .

einer ungeteilten Gesellschaft-zu z'iuBern, in

welcher der einzelne wieder verschwinden

wijrde. Weit davon entfernt, die kulturelle

Evolution von Tausenden vonyJahren wieder
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ausléschen zu wollen, ist die anarchistische
‘

Vorstellung einer egalitiren Gesellschaft der

Versuch einer Synthese des Begriffpaares In-

dividduum/Kollektivitiit, welches in der gan—

zen Geschichte der Menschheit immer einmal

zur einen und dann zur anderen Seite zu ten-

dieren schien.

I. Die iilmnomische Macht

'

Das erste Phiinomen, das wir sehen, ist éko-

nomischer Art. Demographisches Wachstum

und ein Anwachsen der Produktionskapazitét
bedeutet, daB ein unterschiedlicher Grad an

Reichtum unter den Mitgliedern der Gemein-

III. Trennung in fiffentlich und privat

Ein drittes fundamentales Phinomen ist das

Auftauchen des foentlichen Bereichs, der

sich vom privaten Bereich unterscheidet.

Dies ist vielleicht die schwerwiegenste Diffe-

renzierung, die die organische Gesellschaft

erlebte. Das Auftauchen einer privaten Sphéi-
re an einem bestimmten Punkt in der Evolu-

tion impliziert nicht, daB es der egalitiren
Gesellschaft an sozialen Dimensionen fehlte.

Der 6ffentliche Bereich ist eine Absplitte-
rung von-dem Bereich, der jetzt »nur« als

héiuslich bezeichnet werden kann. Wie wir

schon gesagt haben, sind die Begriffe »Hei-

mat<< und »Welt« ursprfinglich ein und dassel-
'

be. Die Gesellschaft ist ungeteilt; mit dem

Fortschreiten des Differenzierungsprozesses
wird diese Einheit in zwei Bereiche zerbro—

Chen, welche sich langsam entfremden bis sie

den Punkt des Gegensatzes und des gestérten
Gleichgewichts erreichen, der die Gesell-

schaft der Herrschaft charakterisiert. So gee
réit das »Heim«, der Privatbereich in weibli-

Che Zustéindigkeit, als Bereich der Natur, der

Eingeschriinktheit, des >>Unwesentliehen<<;
die »Welt« auf der anderen Seite wird zum 6f-

fentlichen Bereich der miinnlichen Zustz’in-

digkeit als der Bereich der Kultur, der Erfah-
schaft méglich wurde. Die Gefahren, die in

der Anhéiufung von Reichtum durch den ein-

zelnen liegen, sindl klar; deshalb versucht die

egalitéire Gesellschaft diese Entwicklung be-

wuBt zu verhindern: durch die Praxis des

NieBbrauchs und des Geschenks und das

Prinzip der Gegenseitigkeit.

rungsmégliehkeitcn, des »Wesentlichen«.

Wamm waren ‘es die Méinner, die sich den

tiffentlichen BereichBangeeignet haben? Ei-

ne Hypothese ist, daB die Art der Teilung der

Gescnlechterrollen in primitiven Gesellschaf-

ten den Mann weniger in die tiigliche Routine

einspannte und ihn somit freier machte, be-

stimmte soziale Aktivitfiten zu entwickeln;
was zur Folge hatte, daB der Frau der grbBte
Teil der hiiuslichen Arbeit und die Erziehung
der Kinder zufiel. Desweiteren kdnnen be:

stimmte Bedingungen wie die gréBere Mobi-

litét des Mannes mehr Beziehungen in der

Gesellschaft ermdglicht haben. Aber wir sind

noch weit Von einer zufriedenstellenden und

umfassenden Antwort auf unsere Frage ent-

fernt. Und warum hat die Frau passiv einen

Differenzierungsprozefl hingenommen, der

sie mehr und mehr an den Rand der Gesell—
schaft rfickte, und warum hat sie schlieBIich

elne Vorstellung verinnerlicht, die sie unter-

bewertet? Wir kénnten vielleicht zur Vorstel-
‘

lung weiblicher >>Mittéiterschaft<< Zuflucht

nehmen, wie de Beauvoir meint, aber selbst
das reicht nicht aus, um so cine vcrwirrende

Einwilligung zu erkliiren. (. . .)

II. Arbeitsteilung

Ein zweites Phinomen, das eine langsame
Veréinderung der egalitéiren Gesellschaft mit

sich bringt, ist die fortschreitende Verfesti-

gung sozialer Rollen. Diese definieren, auf

der Basis des Geschleehts, des Alters und der -

Abstammung, die Verantwortlichkeiten des

einzelnen der Gemeinschaft gegeniiber und

bilden ein Stuck der fundamentalen Teilung
der Arbeit, welche die menschliche Gesell-

schaft zu charakterisieren scheint. Die Ur-

IV. Soziales Prestige und Herrschaft
‘

sprfinge dieser Teilung sind unsicher, aber sie

kommen gewiB aus dem Bedijrfnis, das Le—

ben und die Arbeit in der Gemeinschaft ratio-

nell zu organisieren. (. . .) Die Fortffihrung
der gleichen Teilung der Rotllen fiber lange
Zeit endet in jener Kultur, in der die beiden

Geschlechter auf ihre besonderen Zusténdig-
keitsbereiche festgelegt sind. Damit tritt ein

DifferenzierungsprozeB auf, der institutiona—

ilisiert wird und fiber die unterschiedliche So-

zialisation auch weitergegeben wird. Diese

Differenzierung beeinfluBt auch die Charak—

terstuktur der beiden Geschlechter.
An ihrem Endpunkt steht die exclusive

‘Aneignung von Bereichen der Gesellschaft,

1die vorher der Gemeinschaft gehérten.
i

Soziales Prestige als Wunsch nach Individua-
litéit bildet den Ausgangspunkt ffir den Diffe-

_

renzierungsprozeB. Wie auch Clastres er-

kléirt, ist es eine Kategorie, die permanent
mit Herrschaft verweehselt wird, was das
Verstéindnis fiir all jene Gesellschaften ver—

hindert, die nicht in diese Logik passen: » Was
motiviert den gr0/3en Mann? Was fiir ein Plan
steckt dahinter? Nicht alas Ziel Herrschaft, das
er viellei‘cht unstreben mdchte, das sich aber
die Leute seines Stammes nichz gefallen lassen.
Sein Ziel is! Prestige, das ihm erlaubt, sich
selbst in einer Gemeinschaft wiederzuspiegeln,
die den Ruhm eines hart arbeitenden und

gro/J‘ziigigen Fiihrers preist . . .« Prestige ist
ein »an die Position gebundener Wert«, d.h.

ein auf sich selbst beschrénktes Privileg, wel-
ches in der primitiven Gesellschaft, nicht mit

anderen Privilegien verbunden ist. Individu-

elles Prestige ist' an bestimmte persénliche
Féhigkeiten oder Begabungen gebunden,
wéhrend das Prestige einer Rolle den Besitz
von Féhigkeiten, die mit der Rolle selbst ver—

bunden sind, bedingt.



Das fundamentale Merkmal, das uns er-

laubt, mit Sicherheit Herrschaft von sozialem

Prestige zu unterscheiden, ist die Befehls-Ge—

horsamsbeziehung. Deshalb fillt jede Rolle-

nasymmetrie, selbst wenn sie informell ist,

sobald sie mit einer Befehls—Gehorsamsbezie—

hung verbunden ist, in den Bereich der Herr-

schaft, wfihrend jede Rollenasymmetrie, die

keine Befehls-Gehorsamsbeziehung beinhal-

tet, bedingt dem Bereich des sozialen Presti-

ge zugeordnet werden kann.

[Als Punkte 5 und 6 scheinen uns in der Ana-

lyse zu fehlen: Gewalt und Religion, SF—

Red.]

Einflufl and Autorita'it .

Indem wir auf eine von Bertolo aufgestellte
Definition zuriickgreifen, konnten wir sagen,

daB individuelles Prestige, das sich durch per-

sénliche Beziehungen manifestiert, in die Ka-

tegorie des Einflusses féillt. Dagegen gehért

Prestige, das mit einer Rolle verbunden ist

und sich durch zweckméifiige Beziehungen

manifestiert, in die Kategorie der Autoritc'z't.

Indem sie sich voneinander unterscheiden

und verschiedene Einfliisse auf den Sozial-‘

korper haben, sind individuelles Prestige und

dasRollenprestige zwei aufeinanderfolgende
Momente in demselben ProzeB der Indivi-

dualisierung. Wéihrend jedoch das individuel-

le Prestige nicht die Zerstérung der egalité'u’en
Sozialordnung zur Folge hat, geht das soziale

Prestige, welches nicht das Verschwinden

und die Absorbierung des individuellen Pre-

stige bedeutet, dennoch dariiber hinaus und

verlagert das Prestige von der Person hin Zur

Funktion. Damit institutionalisiert sich der

Unterschied.

Sicher gibt es keine vollstéindige Trennung

Die Verdréingung der Frauen

Weil wir den Begriff des sozialen Prestige
recht allgemein definiert haben, konnen wir

seine Beziehung zu dem Problem der sexuel-

.

len Asymmetrie erkennen. Wie fiberzeugend
und angenehm hier auch das Bild der egalitfi-
ren Gesellschaft ausgemalt sein mag, gibt es

doch eine Tatsache, die unsere Aufmerksam-

keit und tiefergehende Untersuehung erfor-

dert: sobald individuelles Prestige zum Presti-

ge einer Rolle wird, werden all diese Rollen

zu mfinnlichen Rollen. Daher erscheinen

zwei gegensfitzliche Hypothesen denkbar:

entweder impliziert der AusschluB der Frau-

en von diesen Rollen per se die Existenz von

Herrschaft oder die sexuelle Asymmetric ent-

steht bereits in der egalitéiren Gesellschaft

und geht dem Erfolg von Herrschaft voraus.

Eine Analyse der egalitiiren Gesellschalft

deckt nur zu klar auf, wie die Frau soziales

Prestige fiber die Zeit hinweg verliert, wéih-

rend der Mann es im Gegenzug gewinnt. Von

einer ungeteilten Gesellschaft, in welcher

Prestige auf alle Mitglieder der Gesellschaft

gleichméifiig verteilt war, in welcher die Kul-

tur vor allem von der Frau gepréigt war, kom-

men wir zur differenzierten Gesellschaft mit

vorherrschend minnlich gepréigter . Kultur.

Wéihrend am Anfang die ersten Gruppen, die

eine prestigebesetzte Position fiir sich selbst

»erfunden« haben, wie die Altesten oder die

S‘chamanen, aus Frauen und Méinnern be-

standen, verschwindet das weibliche Element

mit der Zeit.

'

svheim’n. «

in diesem P‘rozefi des langsamen Ausschlus-

ses der Frau, so (1210 sogar heute noch in be-

stimmten matrizentrischen Gesellschaften

das soziale Prestige der Frauen ziemlich groB
ist, genauso wie noch weibliche Schamanen in

vielen primitiven Gesellschaften existieren.

Nichtsdestoweniger verschwinden in jenen
Gesellschaften, die die Vorlfiufer der Gesell-

schaften mit Herrschaft sind, die Frauen aus
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den Rollen, die am hochsten bewertet wer-

den. Die sozialen Figuren, die sich durchset—

zen, der Fuhrer ohne Macht, der Schamane

und der Krieger, sind alle miinnlich; und als

sich die hierarchische Kultur durchzusetzen

beginnt, finden sich die Frauen von jenen
Rollen ausgeschlossen, die einen privilegier-
ten Zugang vor allem zur politischen Macht,
zur magisch-religiésen Macht und zur milita-

risehen Macht haben. Wir konnen fast sagen,
daB solange Prestige vor allem individuell ist,
beide, Manner und Frauen daran teilhaben,
abcr sobald Prestige an Rollen festgemacht
und formalisiert wird, hat es einen ausschlieB-

lich Inéinnlichen Charakter.

Die Beziehung zwischen den Geschlech-

tern kann aber nicht vollstéindig mit dem Un-

terschied zwischen Herrschaft und Prestige
charakterisiert werden — der An— odcr Ab-

wesenheit der Befehls- Gehorsamsstruktur.

Damit ist auch die erstgenannte Hypothese
hinféillig, daB der AusschluB der Frauen be-

reits Herrschaftimpliziere. Aber es ist klar,
daB wir auch nicht einer Situation vollkom-

mener Gleichheit gegenfiberstehen.

Die Asymmetric
zwischen den Geschlechtem

als soziale Asymmetrie der Autorita't

Bertolos Definition beinhaltete, daB es in ei-
V

ner Gesellschaft ohne Herrschaft soziale

Asymmetrien der Autoritéit gibt, die zwar

nicht in die Kategorie der Herrschaft fallen,
aber dennoch sozialer Gleichheit widerspre-
chen. Die Asymmetrie zwischen Mann und

Frau scheint genau diesem Typ zu entspre-
chen.

Damit ist unsere Expedition arn Ziel ange-
kommen. Wie Livingstone ist es uns zwar

nicht gelungen, den mythischen Ursprung zu

finden, aber selbst wenn noch viele Fragen
unbeantwortet sind, ist eine Karte der er-

forschten Gebiete im Entstehen begriffen,
die nur noch genauere Formen annehmen

muB. Wir haben die sozialen Asymmetrien
der Autoritéit zwsichen den Geschlechtern als

solche identifiziert, die dem Auftauchen der

Herrschaft vorausgingen, haben dabei vor-

sichtig die Wasser des Flusses Kagera betre—

ten, in Richtung auf das, was herkémmlich
als Quelle'des WeiBen Nils aufgefaBt wurde.

Im Gegensatz zu jenen Geographen jedoch,
die den Kagera mit der Ehre bedacht haben,
als Ursprung des WeiBen Nils zu gelten, sind

wir fiberzeugt, daB diese Ehre all den Zufliis-
sen gebuhrt, die den Victoria-See speisen.
Oder, um die Metapher beiseite zu lassen,
wir glauben nicht, das sexuelle Asymmetrie
einen einzigen Ursprung hat, sondern im Ge-

genteil ihre Quellen so komplex und verastelt

sind wie die des Nils. Diese vielen Urspriinge
zu suchen, ist jetzt unsere Aufgabe. Ihre Ent~

deckung wird sicher einen wichtigen Beitrag
zu einer anderen sehr wichtigen Karte leisten,
die ebenfalls noch in weiten Teilen unvoll-

standig ist: die der Geburt der Herrschaft.

\
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>>Frauen lkiinnen bleiben wie sie smd«

[Zum Okofeminismus:] »Uns wird eine Ver—

iinderung schmackhaft gemacht, deren we-
V

sentlicher Trdger eine Weiblichkeit sein soll,
die das Verhdngnis van Frauen gewesen ist

>

and gegen die grofle Teile der Frauenbewe-

gung sich in verschiedenster Form zur Wehr

gesetzt haben: In Form einer Autonomisie-

rung und eines Unabhiz'ngigwerdens von

miz‘nnlichen Weltentwiérfen fiber Frauen, und

nicht einfach in Form einer Antithese zum
‘

Mitnnlichen. — Woher sollen Frauen eigent-
lich diese wundervollen Ffihigkeiten haben,
mitten im Soho/3 der naturzerstb'renden Pa-

triarchate, in diesen Gesellschaften, in denen

wohl nicht nur Manner sch werstens geschiidigt
sind? Wie kann denn dieses naturhingegebene

6k0logische Leben bei Frauen zustandege-
kommen sein? Nur aufgrund des Gebiiraktes?

Der geht schnell vorbei. (. . .) Ich sehe jeden-

falls mehr unfaflbare Kritik und Erschu'tte-

rung, 0ft sprachlos und ungefiz’h‘r, viel mehr

unbewc‘iltigte Trauer, unbewiiltigtes und unge-

lebtes Leben der Frauen als ihr Einssein mit

sich, dem Kind und der Natur. Qie Natur ist

kein Ausweg. Wir kdnnen nicht Okosystemen

ihren Sché'pfungsplan ablauschen wollen, um

dann zu wissen, wo wir uns verorten kfinnten

und wie wir zu sein haben. (. . .) Die Natur

nimmt uns heute keine einzige Entscheidung
» ab. Sie, die im fibrigen keineswegs Inbegriff

von Friede, Gerechtigkeit, Gleichheit und

1 Freiheit ist, kann uns nicht helfen, jedenfalls
nicht im Sinne eines Zuriicks zu ihr.«

Christina Thiirmer—Rohr, in:

Wendezeit — Wendedenken — Wegden-
ken, aus:

Vagabundinnen. Feministis‘che Essays
Orlanda Frauenverlag, Berlin I987, S. 104/5

von Ynestra King

uneingeschriinkten Wissenschaftsglauben,

Der folgende Beitrag Ynestra Kings sol] An-

stoB zu Dis‘kussionen Iiefern, und ich erhoffc“

mir, daB ihm vehement widersprochen wird,‘

Die einzige Motivation, diesen Text zu fiber-

setzen, lag fiir mich darin, einen Einblick in:
eine von immer mehr Feministinnen vertrete-1
ne Theorie zu bieten, und in diesem Sinne vor‘
ihr abzuschrecken. i

Kritikpunkte gibt es viele, und 65 wire in-!
teressant an anderer Stelle ausfiihrlich darauf

einzugehen, z.B. in der Sondemummcr Fe-I
'

minismus — Anarchismus des SF. Im M0-

ment mochte ich nur den mir offensichtlich-

sten Widerspruch herausgreifen. Ynestra

King vermerkt zu Beginn ihres Artikels rich—' ,,

tig, daB den Frauen im Patriarchat die Rolle

der Natui'verbundenen zugeschrieben wird,‘
dies also einem patriarchaien Interesse ent-

spricht. Genau diese Rolle wird von den

Okofeministinnen aber unwidersprochen
fibernommen, um darauf ihre Theorie zu be-

griinden. Weiter kritisiert Ynestra King den

argumentiert aber gleichzeitig mit der Wis-

senschaft, dler Ckologie, die sie wicderum an

keinern Punkt kritisch beleuchtet oder gar in

Frage stellt.

Das Zelebrieren von spirituellen Ritualcn

bleibe jenen vorbehalten, die darin ihre Er-

fiillung finden. Auch Ynestra sollte sich dar-

iiber im Klaren sein, daB sich die Herrschaft

nicht handchenhaltend wegbeten léiBt.

Kfirzlich wurde in den USA von Zsusanne

Budapest und anderen feministischen Spiri-
tualistinnen eine staatlich anerkannteHexen-

kirche gegn‘indet, mit denselben Zielsetzun-

'gen, mit demselben Theoriekaudcrwelsch,
wie dies auch Ynestra propagiert. Wenn wir

uns wirklich befreien wollen, mfissen wir da-

bei alle Dogmen hinter uns lassen. Ganz 5pc-
ziell auch jene des Glaubens und der Reli-

gion. Ni dieu, ni maitre, aueh nicht in weibli-

cher Form.

Bea Sch wager

Der Artikel wurde aus dem Italienischen

fibersetzt; er war zuerst in Rivista Anarchica,
Nr. 136, April 1986 verdffentlicht worden.

Auch Ynesti'a King gehort zu den Teilnehme-
:

rinnen des anarchistischen Kongresses in Vc- s

nedig 1984 und des Anarchafeministischen

Kongresses, der im Oktober 1987 in Lyon
stattfand. Sie wird (nicht zufa'llig) zunehmend

auch von griinen Kreisen in der BRD rezi-

piert
-

vor allem ihr Aufsatz »]Feminismns
‘.

und Revolte<<,uder im Reader zum KongreB ;

>>Frauen und Okologie<< (Oktober 1986) ent- ]
halten ist. 1

SF-Red.
‘

‘

Photo
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IDas ABC dies (")kofeminismus

Alle mensehlichen Lebewesen sind natfirliche

Lebewesen. Trotz dieser Einsicht basiert un-

sere Kultur auf Umweltverschmurzung und

der Herrschaft fiber die Natur. Da die Frauen

nach Ansicht der patriarchalen Kultur mit der

Natur mehr verbunden sind 315 die Manner,
ist dieser Aspekt ffir sie von besonderer Be-

deutung. Sie haben ein besonderes Interesse

daran, der Herrschaft fiber die Natur ein En-

de zu setzen und die Entfremdung zwischen

Mensch und Natur aufzuheben. Dies ist auch

das eigentliche Ziel der Okobewegung, die

aber nicht notwendligerweise feministisch ist.

Der grfiBte Teil der Okologlnnen, die sich

ffir die nichtmenschliche Natur engagieren,
hat noch nicht begriffen, daB die Aufhebung
der Herrschaft fiber die Frau auch in ihrem

Interesse liegt. Sie fibergehen die Tatsache,
daB die Unterdrfickung der Frau wegen ihrer

Verbindung zu dieser verhaBten Natur, ffir

welche sie sich einsetzen, praktiziert wircl. Se-

xismus und NaturhaB sind anf’s Engste mit-

einander verbunden und schfiren sich gegen-

seitig. In diesem Wissen analysieren wir die

Motive, nach denen Feminismus und Okolo~

gie nicht getrennt werden kennen und be—

stimmen die theoretisehe Grundlage eines

fikologischen Feminismus oder auch Okefe-

minismus.

Okologie als Wissenschaft untersucht die

Wechselbeziehungen, in denen alle Lebens-

formen zueinander stehen, mit dem Ziel, die

mensehliche und die nichtmenschliche Natur

miteinander in Einklang zu bringen. Als inte-

grative Wissenschaft im Zeitlater der Frag-
mentierung und Spezialisierung bildet sie das

Fundamem und formuliert die Notwendig-

Eeit
einer Kritik an der aktuellen Gesell-

chaft. Als rekonstruierende Wissenschaft

‘ eigt sie eine mfigliche Richtung zum Wieder-

bufbau dler menschlichen Gesellschaft in Har-

inonie mit der natfirlichen Umgebung auf.

Was ist soziale (")kologie?

Die soziale Okologie sieht sich vor die Frage
gestellt, wie wir auf diesem Planenten fiberle—

ben kénnen und wie wir Lebensmittel-, Ener-

giegewinnungssysteme, Arehitektur- und Le-

bensformen entwickeln kennen, die unsere

materiellen Bedfirfnisse befriedigen, und uns

gleichzeitig erlauben, in Harmonie mit der

nicht-menschlichen Natur zu leben. Auf-

grund dieser Perspektiveformulieren einer-

seits BiologInnen ihre Kritik im Bereich der

Sozialwissenschaften und stellen andererseits

Soziologlnnen Untersuchungen im Bereich

der Bio- und Oko-logie an. Diese Anschau—

ung, die bewuBt versucht, biologische und so—

ziale Aspekte in die Beziehung zwischen Le-

ibewesen und Umwelt zu integrieren, wird be-

kanntlich Soziale Okologie genannt. Soziale

Okologie, vor allem durch Murray Bookchz'n

entwiekelt, basiert auf der anarchistischen

Theorie, nach der Herrschaft und Hierarchie

in der menschlichen Gesellschaft auch die

Zerstérung der nicht-mensclhlichen Natur be—

dingen. Diese Analyse ist zweifellos nfitzlich;
dennoch wird soziale Okologie ohne Feminis-

mus nie vollsté‘mdig sein.

Feminismus legt die Fundamente ffir diese

Herrschaftskritik, indem dlas Muster einer

anderen Herrschaftsform aufzeigt wird: jene
des Mannes in seiner Beziehung zur Frau. Fe-

minismus schafft damit eine potentiell kon—

krete, globale Interessengemeinschaft ffir je—
ne Personen, die sich in héherem MaBe dem

Leben zuwenden: die Frauen. Die feministi-
sche Analyse liefert die Theorie, das Pro-

gramm und den ProzeB, ohne welche die Ra-

dikalitéit der sozialen Okonomie gedéimpft
bleibt. Okefeminismus entwickelt den Zu-

sammenhang zwischen Okologie find Femi—

nismus, ohne welchen die soziale Okonomie
nicht auskommt, wenn sie eine freie, (")kolo-

goische Lebensform realisieren will.

Was sind das ffir Zusammenhéinge? Die

soziale Okonomie bestreitet das dualistische

—v/v.,/.<L«,,WM».A¢M”(
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Weltbild, nach dem Natur und Kultur separa-
te und gegensétzliche Wesenswerte sind. An

der Wurzel dieses Gegensatzes steht nach

fikofeministiseher Auffassung der Sexismus.

Die Prinziipien des Okofeminismus basiercn

auf den folgenden Uberzeugungen:
I. Die Entwicklung der westlichen Industrie-

zivilisation, die sich im Gcgensatz zur Natur

befindet, steht in dialektischer Weehsclbezic-

hung zur Unterdrfickung der Frau und ver-

stfirkt diese, weil‘die Frauen naturniiher ein-

gestuft werden. Okofeminismus kfimpft da-

her urns Uberleben der ganzen natfirlichen

Welt.

2. Das Leben auf der Erde ist ein dichtes

Netz von nicht-hierarchischen Wechselbezie-

hungen. Es gibt keine natfirlichen Hierar-

ehien, sondern nur Projektionen der mensch-

lichen Hierarchie auf die Natur, die benfitigt
werden, um die soziale Herrschaft zu recht-

fertigen. Die 6kofeministische Theorie unrer-

sucht daher alle Herrschaftsformen, auch die

Herrschaft fiber die Natur. Ckofeministisehe
Praxis ist notwendigerweise antihierarchisch.

3. Ein gesundes, ausgeglichenes Okosystem,
das menschliche und nicht-menschliche Lebe-

wesen umfafit, muB die Vielfalt bewahren.

Vom 6kologischen Standpunkt aus gesehen,
ist die Vereinh'eitlichung der Umwelt ein

ebenso gewiehtiges Problem wie die Ver-

schmutzung. Der biologisehen Vereinheitli-

Chung, d.h. der Eliminierung von ganzen Ar—

ten entspricht auf der anderen Seite die Ent-

personalisierun‘g der ArbeiterInnen, und so-

mit die Eliminierung der menselilichen Viel-

falt bzw. die Vereinheitlichung des Ge-

schmaeks und der Kultur durch den Massen-

konsum.

Den Ansprfichen der Konsumgesellsellaft
zufolge wird das mensehlichc und natfirliche

Leben buehstéblich auf eine anorganische
Ebene reduziert. Nélig ist duller eine globale,
dezentralisierte Bewegung, die auf gemeinsa—
men Interessen basiert und (lcnnoch die Viel-
falt hervorhebr, und sich jeder Form von

Herrschaft und Gewalt entgegenstellen wiir-

de. Mfiglicherweise kannder Okofeminismus
diese Rollie erffillen.

4. Die Sicherung des Uberlebcns aller Arten

erfordert ein neues BewuBtsein von unserer

Beziehung zur Natur, unserem Kfirper und
der nieht—menschliehen Natur, die uns um-

gibt. Sie erfordert cine Diskussion des Dua-

lismus Natur —— Kultur und konsequenterwci-
se eine Neustrukturierung der Gesellsclmft

nach feministischen und 6kologischen Prinzi-

pien.
Die Okobewegung versucht theoretisch

und praktiseh ffir die Natur zu sprechen, ffir

das >andere<, das keine Stimme hat, und in

unserer Zivilisation nicht in subjektiven Be-

griffen erfasst wird. Feminismus, auf der an-

deren Seite, repriisentiert die Verweigerung
des Stillschweigens jener, die seit Beginn des

Patriarchats als das >andere< betraehtet wur-

den, und die sich nun gleichzeitig weigern,
weiterhin als das mndere< zu gelten. Ihre Ver-

urteilung der slozialen Herrschaft geht weit

fiber das Problem der Geschlechter hinaus

und betrifft jede Art von Herrschaft, da sich

die sexuelle Herrschaft, die Rassen-, die

Klassenherrsehaft und die Herrschaft fiber

die Natur gegenseitig verstiirken. Die Frauen

sind der >andere< Teil der menschlichen Ge-

sellschaft, der bisher geschwiegen hat und dcr

jetzt durch die feministische Bewegung
spricht.

.
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Frauen, Natur und Kultur

Die westliche Industriezivilisation betrachtet

die Natur als Etwas, das es 211 beherrschen

und besiegen gilt, die sich den Bedfirfnissen

des Marines zu versklaven hat. Die Natur ist

ihrer magischen Machte 11nd deren Attribu-

ten entkleidet und auf einen Komplex von

>natfirlichen Ressourcem reduziert worden,
den die Menschen auszubeuten hatten, um

ihre Bediirfnisse und Zwecke zu erreichen,
die im Gegensatz zur Natur definiert werden.

Mit dem Niedergang der alten Religionen be-

hauptete sich das dualistische Christentum.

Mit der Entzauberung der Natur wurden Be-

din gungen fijr wissenschaftliche Forschungen
und unkontrollierte technologischge Ausbeu-

tung geschaffen. Heute leiden wir unter den

Konsequenzen des blinden Glaubens an die

unbeschriinkte Féihigkeit der Wissenschaft,

jegliche Probleme lésen zu kennen: Atoma-

nalgen werden gebaut, ohne die Beseitigung
der Abféille vorzusehen, Satelliten werden1n

den Weltraum geschossen, ohne ihre mégli-
chen Auswirkungen abgekléirt zu haben.

Auf diese Weise wurde die Natur zum >an—

den unterscheidet, das auf ein Objekt redu—

ziert und so unterdriickt werden konnte. Auf

dieselbe Art sind die, mit der Natur identifi-

zierten, Frauen zu Objekten reduziert und in

der
patriarchalen Gesellschaft uinterdriickt

worden. In diesem Sinne sind Natur und

Frauen >andere<. Simone de Beauvoir hat

diese Beziehunng bereits 1968 gekléirt: F1'ir sie

ist die >>Transzendenz<< ein Werk der Kultur,
ein Werk des Mannes. Als ProzeB, der darauf

abzielt, in der »Immanenz« seine Vernfinftig—
keit zu beweisen, ist es ein ProzeB kulturell

begri’mdeter Herrschaft fiber die Natur. Die

Immanenz wird dlabei von den Frauen symbo—
lisiert, als das, was die Minner heimruft, was

sie aber auch an die Dinge erinnert, die sie

verdrfingen méchten.

Dies sei vor allem die Sterblichkeit des

Mannes, an die die Natur und die Frauen an—

dauernd gemahnen. Deshalb wird die Gebéir—

féhigkeit der Frau klar getrennt von der

schépferischenKraft, den Kreationen der

Kultur, mit denen der Mann seine Unsterb-

lichkeit erreichen méchte. Dennoch gelingt
es ihm nie, sich vollstéindig fiber Frau und Na-

tur zu erheben. Daher die Ambivalenz cles

anderen, diese Abhéingigkeit des Ich vom

Anderen, sei es nun materiel] oder emotio-

nal.

Daher auch die feministischc HaB-Liebd
zum Kbrper der Frau, die1n der pornographiJ
schen und sadomasochistischen ZurschaustelJ
lung gipfelt. Als Objektc musscn sie unter~

driickt, erniedrigt und vergewaltigt wcrden}
im Sinne einer visucllen Durchffihrung den
mannlichen Angstc und Wimschc.

‘

l

Ein wichtiger Beitrng1m WeIk Simone de:
Beauvoir’s besteht darin, aufgezcigl zu lm-l
bcn, daB der Mann Frau 11nd Natur niclit nur

aus 6konomischen Griindcn, sondern’ auch

aus psychologiSchcn Motiven bchcrrschcn
will. Nur so gclingt es ihm, eincn Tcil von sichl
selbst zu negieren. Dieser Proch beginnt mitl
der gewalttétigen Unterdrfickung jeglichcrg
Zfirtlichkeit und Empathic bei den Kindern,‘l
deren natiirliche Neugier und Freude in Arat
roganz und Destruktivitiit umgcwandelt wer-l
den. 2;

Der verleugnete Tcil dcs Mannes kann
aber nie ganz ausgeloschl werdcn. Einc Erin-!

nerung davon bleibt ihm durch das BewuBt-l
sein seiner Sterblichkeit und in dcr Angst vor

der weiblichen Macht erhalten. Die muhsaml
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aufrechterhaltene sexuelle Identitéit ist prinzi-
piell zerbrechlich und die Angst davor kommt

jedesmal zum Vorschein, wenn die kfinstliche

Wahrheit fiber Manner und Frauen zur Dis-

kussion gestellt wird, sei es durch Emanzipa-

tionsbestrebungen, Homosexualitfit oder

Lesbianismus (. . .)
Durch das Anerkennen cler Beziehungen

zwischen Frau und Natur, und der Position

der Frau als Vermittlerin zwischen Natur und

Kultur werden dem Feminismus drei mfigli-
che Wege geoffnet. Der erste ffihrt zur Inte-

gration der Frauen in die Welt der Kultur und

Produktion zum Preis der emeuten Trennung
zwischen Frau und Natur (. . .). Diese Posi-

tion stellt den Dualismus Natur — Kultur an

sich nicht zur Diskussion und wurde vom

grfiBten Teil der sozialistischen Feministin-

nen wie auch von die Beauvoir und Ortner,

vertreten, obwohl diese beiden, die Bejahung
zwischen Frau und Natur grfindlich analysiert
haben. Ohne die Aufkfindigung der kulturel-

len Verbindung mit der Natur konnte in ihren

Augen keine Befreiung der Frau stattfinden.

Andere Feministinnen habensich spfiter
iauf die Beziehung zwischen Frau und Natur

|berufen, oder genauer, auf das Spirituelle

jund Intuitive, das sich dem Mann und der ra-

itionalen patriarchalen Kultur entgegenstellt.
.Auch diese Position stellt nicht notwendiger-
iweise de‘n Dualisrnus Natur — Kultur in Fra—

ge. Genausowenig erkennt sie, daB die fikolo—

gische Sensibilitfit und die Orientierung der

Frauen am Leben Perspektiven ffir die Sozia-

lisierung im Alltagsleben sein konnten. Es

gibt keinen AnlaB zu glauben, daB sich Frau-

en in einer patriarchalen Machtposition an-

ders verhalten wfirden als Manner. Ohne fun-

diertes Geschichtswissen und ohne daB wir

uns mit den existierenden okonomischen und

politischen Machtstrukturen messen, werden

wir nie eine feministische Revolution durch-

ffihren kfinnen.

IOkofeminismus zeigt einen dritten Weg
auf: der Dualismus Natur — Kultur ist zwar

ein kulturelles Produkt. Trotzdern konnen

wir uns bewuBt ffir die Nicht-Aufhebung der

Beziehung, die Zwischen Frau und Natur be-

steht, entscheiden, und uns so mit der mann-

lichen Kultur vereinigen. Wir ko'nnten diesen

Widerspruch sogar zu unserem Vorteil aus-

nfitzzen, um eine andere Art von Kultur und-

Politik zu realisieren, die Formen von intuiti-

vem, spirituellem und rationalem BewuBtsein

integriert; die sowohl aus der Wissenschaft,
wie auch aus der Magie schfipfen wfirde, und

so die Aufsplitterung zwischen Natur und

Kultur aufliebt, um eine freie und fikologi-
sche Gesellschaft zu planen undi zu verwirkli-

chen. (. . .) Indem wir so alle Theorien und

Strategien mit einer bewuBt fikologischen Vi—

sion konfrontieren, formulieren wir unsere

feministische Kritik an dieser »todlichen Kul-

tur der Quantifikation, der Abstraktion<<.

(Adrienne Rich)

Direkte Aktion und Ziviler Ungehorsam

pie Okologie kommt ohne feministische Vi-

;‘sion nicht Weiter . . . All die Okologlnnen
{und mannliehen SoZialen Okologen, die sich

der tiefen Verankerung des Hasses auf die

Natur in ihrem eigenen Leben auseinander-

setzen, zeigen, daB sie sich selbst nicht auf die

okologische Gesellschaft zubewegen, die sie

verwirklichen wollen (. . .) Das doppelte En-

gagement des Okofeminismus ermoglicht

micht mit defn Problem des Sexisrnus, d.h. mit -

auch, die notwendigen ethischen Normen fiir

die Beurteilung anstehender Entscheidungen
bei technologischen Fragen zu definieren

(. . .)
'

Okofeminisnius fibernimmt die feministi-

sche Theorie, nach der die Herrschaft fiber

die Frau den Ausgangspunkt ffir jegliche Art

von Herrschaft, Hierarchie der Grade, Klas-

sen und politischer Macht bildet. Okofemi—
nismus bedient sich der Okologie, um aufzuz-

eigen, daB, wenn es in der Natur keine Hie-

rarcihien gibt, es auch keine >>natfirlichen<<

Hierarchien unter Menschen gibt. Wir leben
auf einemFlanenten, der von Millionen von

Lebewesen bewohnt ist, die Menschen sind

nur eine Spezies unter vielen. Als einzige
nehmen sich die Menschen in ihrer patriar-
chalischen Organisierung das Recht, fiber die

anderen Lebenwesen und sogar fiber den

ganzen Planenten zu herrschen. Paradoxer-
weise sind die Menschen in allem und jedem
von der nicht-menschlichen Natur abhangig.
Ohne den Rest der Natur konnten wir nicht

Ieben, die Natur hingegen konnte sehr gut
ohne uns auskommen.

Der Erkenntnis der fikologischen Wissen-

schaft von der Einheit in der Versehiedenheit

gibt der Okofeminismus eine politische Aus-

richtung. Die Vielfalt der Natur ist die not-

wendige Voraussetzung von Reichtum fiber-

haupt. Eine der wichtigsten Auswirkungen
der industrillen Technologie, ob in kapitali-
stischen oder sozialistischen Zusammenhé‘m-

gen ist die Vereinheitlichung der Umwelt.

Viele Arten werden einfach ausgemerzt, ver-

schwinden ffir immer. Der kommunistisehe

Kapitalismus (.7, SF) treibt diesen internatio-

nalen VereinheitlichungsprozeB noch weiter

voran
— diesselben Produkte kfinnen fiberall

ffir alle kommerzialisiert werden. Dies bietet

uns die Aussicht, daB wir alle gleich werden

sollen, mit denselben Bedfirfnissen und Wfin—

schen auf der ganzen Welt: Coca Cola in Chi—

na, Blue Jeans in der UDSSR, amerikanische

Rockmusik beinahe fiberall . . .

‘Als soziale Bewegung widersetzt sich der

Okofeminismus auch dieser sozaieln Verein—

heitlichung, und mii3t den vielfachen Unter-

schieden unter den Frauen in der ganzeu
Welt besondere Bedeutung bei, obwohl er ei-

ne Gemeinsamkeit bei diesen Unterschieden

verfolgt und sich jeder unterdrfickenden

Trennung widersetzt, die auf Privilegien,
Klassen- oder Rassenunterschieden basiert.

Die einzigartige Botschaft des Okofemi—
nismus (wowhl, SF) ist diese: Solange die

Frauen aufgrund der sozialen Herrschaft und

der Herrschaft fiber die Natur leiden werden,
muB auch der grfiBte Teil des Lebens auf der

Erde leiden und wird bedroht sein (. . .). Der

Okofeminismus strebt eine harmonische, dif-

ferenzierte und dezentralisierte Gesellschaft

an, in der ausschlieBlich solche Technologien
angewandt werden, die auf 6kologischen
Prinzipien basieren. (. . .)

Okofeministische Kultur und Politik au-

Bert sich in ldeen und Aktionen. Die Okefe-
ministinnen bedienen sich der direkten Ak-

tion, um plfitzliche und personliche, aber
auch langzeitige und strukturelle Verande-

rungen zu erreichen. Dies bedeutet, z.B. zu

lemen, sich nach ganzheitlichen Methoden zu

pflegen und 2u heilen sowie alternative fiko—

logische Technologien anzuwenden; das be-

deutet, in Gemeinschaften zu leben, alte und

neue Formen von Spiritualitéit zu erforschen,
und so das Leben in einer Serie natfirlicher

Vielfalt zu zelebrieren; es bedeutet, sich fiber

die okologischen Konsequenzen unseres Le-

W

bensstils und unserer Gewohnheiten bewuBt

zu werden; und schlieBlich bedeutet cs, an
'

verschiiedenen Formen von offentlich-kreati—

vem Widerstand teilzunehmcn, miteinge—
schlossen ist der gewaltfreie zivile Ungehor-
sam.

Ffir einer: feministischen Antimilitarismus

lln den letzten 3 Jahren habe ich aktiv an der

antimilitaristischen okofeministischen Bewc-

gung in den USA teilgenommen. Daher ist

das, was folgt eine dirkete Zusammenfassung
eines Beispiels aus unserer Praxis.

Die Verbindungen, die zwischen der Ge-

walt gegen Frauen, einer militarisierten Kul-

tur und der Entwicklung und Anwendung nu-

klearer Waffen bestehen, ist bereits seit ge-

raumer Zeit den pazifistischen Feministinnen
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klar. Militarismus und Waffenindustrie be-

deuten fiir uns die unmittelbarste Bedrohung
des Weiterlebens auf der Erde. Die okologi-
schen Auswirkungen aller anderen Technolo-

gien bilden dagegen eine Bedrohung auf lan-

gere Sicht. Daher ist der Militarismus fiir vie-

le Okofeministinnen das zentrale Problem

geworden. Wir haben die bisherigen Aktio-

nen pazifistiseher Feministinnen analysiert
und als Konsequenz damit begonnen, die ei—

gene politische Praxis auf der direkten Ak-

tion und dem gewaltfreien Widerstand aufzu-

bauen.

Die okofeministische Analyse des Milita-

rismus bezieht sich auf die Militarisierung der

Kulmr und die ékonomisehen Prioritaten der

Waffenfinanzierung als ein Produkt unserer

patriarchalen Kultur, die Gewali auf alien

Ebenen ausdn'ickt. Unsere Freiheit und un-

ser eigenes Leben ist bedroht, auch wenn

kein Krieg stattfindet und die atomaren Waf-

fen nicht gebraucht werden. Wir haben ver—

sucht zu klaren, in welcher speziellen Art die

Frauen Opfer des Krieges sind, wenn sie zur

Beute des Siegers werden; wenn sie Fliichtlin-

ge werden; wenn die behinderten Frauen, die

Alten und die jungen Mutter sich auf offentli-

Che Hilfe nicht mehr veriassen konnen, weil

die G‘relder gekiirzt werden . . . Wir verbin-

den die Angst vor der atomaren Zerstorung
mit der alltiiglichen Angst v01 der Gewalt des

Mannes.

Fiir die Okefeministinnen spiegelt die mi-

litarisehe Teehnologie etwas von der Verge-

waltigung, dem Genocid, dem Imperialis-
mus, der Hungersnot und der Obdachlosig-
keit wieder, von der Vergiftung der Umwelt,

dem terrorisierten Leben aller Menschen auf

1der Erde und speziell dem der Frauen. Die

militarischen 11nd staatlichenHierarchien

einigen und stéirken sich gegenseitig durch die

militarische Technologie.
Es wurden Aktionen am Pentagon in den

USA und an den militarischen Einrichtungen

in Europa organisiert. Die Women’s Penta—

gon Action, ursprfinglich als Okofeministische

Konferenz konzipiert, von mir und anderen

1organisiert,hatseither schon zweimal stattge—
funden, am 16./17 11.1980 und am 15 /

1611.1981. Im ersten Jahr haben ca. 2000

‘

Befreiung der gesamten Natur, uns miteinge-

Frauen teilgenommen und im zweiten Jahr;
waren es mehr als doppelt soviel. Ich habc an .

der Projektierung beider Aktionen teilge—
nomrnen undl mit den anderen Organisatorin- i

nen haben wir Wert darauf gelegt, daB dici
Aktionen alle Aspekte unserer Politik reflek- |
tieren wiirden. Ubrigens gab es wcder Spre- 3

cherinnen noch leaders. Die Aktionen hatten

zurn Ziel, die Verbindungcn zwischen dem.

militiirischen Problem und anderen oko-fcmi-

nistischen Problemen aulfzuzeigen.
V0111 12,~14.6.1982 wiihrend einer Demo

ffir die Abriistung in New York, marschierte ‘

unsere Gruppe
— eine gigantische Weltkartc

schwingend
— mit dem Slogan: >>Eine femini- 4

stisehe Welt ist eine atomwaffenfreie Zone.« 1
Andere Transparente hatten Slogans wie

1>>Krieg wird von Mannern gcmacht<<, »Es

reicht mit der Gewalt in unserem Leben<< und i
»Entwaffnen wir das Patriarcham. (. . .) l

Weitere Beispiele sind die Aktioncn der 1
Frauen von Greenham Common, GB. All

I

diese politischen Aktionen aus dcr Kultur dcr

Frauen: sie verkorpern das beste der lebens-
.

spendenden Sozialisation der Frauen, sic ba-

sieren auf den Unterschieden. zwischen den

verschiedenenen Frauen, sind antihierar-

chisch in kleinen Gruppen organisiert mit

groBer visueller und emotionaller Erfin-
i

|
dungsgabe, und schlieBlich verfolgen sie cine 5

Integration der Probleme.
_

Damit der Wettlauf um die Aufriistung ge-'
stoppt werden kann, bcnotigen wir cine, auf

Einzelpersonen ausgerichtete dezcntralisier-
'

te Kultur und Politik der direkten Aktion. Da

die Waffen und die Kriegsindustrie nur dank

dem méinnliciien HaB gegeniiber den Frauen

und der Natur existieren, sind die Probleme '

der Abriistung und der Bedrohung durch ci-

nen moglichen Atomkrieg feministische Pro-

bleme. Es sind die menschlichen und okologi—
schen Probleme schlechthin. Und so vereinigt
sich die 0110-, die Frauenbewegung und die

schlossen.

SF-Redaktion: Nach so'viel »1yp1'scl1 Weibli-

chem« konm‘e der Eindruck aufkomen, (111/3
solches van der Sondemummer des SF 1988

‘

zu erwarten wc‘ire, dem ist anders:



Und damit zum Themenreigen:
— Formen und Entstehung von Mannlichkeit

und Weiblichkeit im Patriarchat
— Reproduktionstechnologien, wie Gen-

technologie — aber auch die patriarchalische
Gynakologie insgesamt
— Gleichberechtigung oder Emanzipatiori:
die mangelnde politische Radikalitat femini-

stischer Forderungen (z.B. im Rahmen der

Quotierungsdiskussion)
— Frauen und Macht: wie konnen Frauen

_machtig werden und welche Vereinnah-

mungsstrategien in patriarchalischen Machts-

trukturen versuchen uns dabei auf’s Glatteis

zu fiihren?
— weibliche Autonomie ja! aber wie? und

wozu?
——

neue Miitterlichkeit
— berijhmte Anarchisten: die Avantgarde
ihrer Zeit und ihre Haltung in Theorie wie

Alltag zu Frauen?
— Emma Goldman’s Positionen zur »Frau-

enfrage« (trotz aller Magenschmerzen, die

uns die in diesem Begriff enthaltene Festle-

gung bereitet)
-

Mujeres Libres im Spanien der Jahre

’36— 39 und ihre Kritik an der Durchffihrung
der sozialen Revolution

Sondemummer Feminismus/Anarchismus

Viele sind bereits voller Erwartung. Wird sie

was? Und wann endlich?

1m Friihjahr 1988 (April/Mai) werdet ihr sie

wohl endlich lesen konnen: die Feminismus/

Anarchismus-Sondernummer des Schwarzen

Fadens. Es ist zwar noch immer reichlich lan-

ge bis dahin und klingt fast schon wieder nach

Vertrostung. Aber ~ wir brauchen den lan-

gen Winter; zum Schreiben, Lesen, Diskutie-

ren, Redigieren
— bis dann endlich die Zei-

tung fertig sein wird, die wir uns bei unserem

ersten Redaktionstreffen in Koln in intensi-

ven Gesprachen ausgemalt haben.

Das Bediirfnis nach einer solchen Sonder-

nummer iuBert sich ja schon lange. Anarcha-

feminismus, Sexismus in unseren aktuellen—

(einschlieBlich der anarchistischen) Lebens—

zusammenhéingen, die Trennung, die zwi—

schen den Frauen existiert, die sich in femini-

stischen Zusammenh'angen engagieren, und

denen, die in der Bezugnahme auf anarchisti—

sche Theorie und Tradition eine Perspektive
sehen, Patriarchatskritik, als Kritik an den

deformierenden Roilenfesseln unserer Kultur

und Geselischaft — all das waren und sind be-

reits Themen der unterscniedlichsten anar—

chistischen Gruppen; so auch im FLI, Mither-

ausgeberin des Schwarzen Fadens.

Mit dem geplanten Sonderheft wollen wir

(d.h. die bisher fiinf Frauen der autonomen

Sonderheft-Redaktion) sowohl diese Diskus-

sionen aufgreifen
—— wie auch, und dies vor a1-

lem! — weiterfiihren.

Damit haben wir uns selbst unter einen ho-

hen Anspruch begeben
——

was jeder auffallen

wird, die die folgende vorlfiufige Themenaus-

wahl liest. Ob wir das wirklieh allcs schaffen,
steht auch noch dahin. Wir konnen also Ideen

gut gebrauchen; Mitarbeitsangcbote im Sinne

von Artikeln waren noch besser.

Zur Finanzierung der Nummer — von der

wir einen reiBenden Absatz erwarten
— feh~

len uns auch noch Mittei. Wir wartcn auf An-

gebote iiber zinslose Klein- oder GroBkredi-

te, Spenden (vgl. Sondcrliste), Wiederver-

kauf, bezahlte Anzeigen.
Zur Beruhigung aller Abonnentlnnen: die

Nummer wird regular im ABO verschickt.

Ihr branch! sie nicht extra zu bestellcn! [Da-
fur solkten sich diejenigen melden, die diesc

Nummer aus irgendwelchen Griinden nicht

wolien, damit auch nicht auf’s ABO ange-
reehnet bekommen].

— Bericht von dem OktoberkongreB des

Centro Studi Libertari undi des L’Ateiier de

Création Libertaire in Lyon zu Anarchismus

und Feminismus; eventuell auch Beitrage;
[wer bietet sich zur Ubersetzung aus dem

Franzosischen/Italienischen an?]
— ein »Tag im Patriarchat<< — ein Potpurri

gelebter Erfahrung
—- Feministin fragt

— Anarchist antwortet;

ein Interview mit vertauschten Rollen

. und sicher noch vieles mehr; z.B. haben

wir weitere Frauen, darunter Graswurzel—

11nd FOGA-Frauen, Banal- und Aktion- Re-

dakteurinnen eingeladen, sich im Sinne einer

gemeinsamen Ausgabe mit Artikeln zu betei-

ligen.

Photo: Manfred Kampschulte

Wir wolien also versuchen zu kléircn:

1. W0 miissen wir die aktuellc feministische

Diskussion aus anarchistischer Sicht radikali-

sieren?

2. Der Anarchismus ist eine Manncrbcwe-

gung. Soll es das auch blciben?

3. W0 bringt die feministische Kritik die Fra—

ge nach der Herrschaft auf den Bcgriff?
Driickt uns und cuch die Daumcn!

Sissy, Iris, Waltraud, Doris 11nd Fri



Peter Einarssen: Ich mochte dariiber spre—

chen, wie du Anarchist geworden bist. Es gibt
'da immer eine Geschichte. In deiner Ge—

schichte, stelle ich mir vor, kommt viel von

New York vor, viel von jiidischer Tradition,

vielleicht auch was von russischen Bauern?.

Murray Boakchin. Ja Es ist schwer zu sagen,

wann man Anarchist wird. Du nimmst keinen

Mitgliedsausweis und fangst an, etwas be—

stimmtes zu sein. Man wird es nach und nach.

New York war eine iiberwaltigend sozialisti-

sche und kommunistische Stadt, zumindest

innerhalb der Gemeinde der jiidlischen Ein-

wanderer. Die Italiener waren natiirlich am

Anfang des Jahrhunderts auch sehr wichtig,
weil viele von ihnen Anarchisten waren. Die

Juden tendierten mehr' zum Sozialisrnus,
trotz dler Tatsache, daB es eine sehr lautstarke

11nd gebildete Anarchistengemeinde gab, re--

prasentiert durch die Freie 'A‘rbeiterstimme.

(. . .) Damals gab es eine Art Sozialismus,
der zutiefst humanistisch war. Ich meine da-

mit, alle Leute mit verschiedenen sozialisti-

schen Haltungen, sei es anarchistisch, marxi-

stisch, utopisch oder kulturell, konnten

durchaus miteinander sprechen
-

es gab Dis-

kurs. So war etwa Emma Goldman mit vielen

Marxisten wie z.B. John Reed eng befreun-

det. Andere kannten sich auch: Bill Haywood
war kein Anarchist, er war Syndikalist, aber

er konnte, was Diskussionen anging, sehr gut
mit Bob Minor auskommen, der Anarchist

war.

Einarssen: Es gab ein allgemeines BewuBt-

sein fiir die Richtung?

Bookchin' Es gab eine allgemeine linke Ge-

meinde, innerhalb derer es Stromungen gab,‘
und nicht verschiedene linke Gruppen, die

sich gegenseitig wie protestantische Sekten

haBten. Die bolschewistische Revolution fing‘
an, dies immens zu zerstéren, wegen Lenins:

éiuBert hatter Linie gegen alle Gegner des!

Bolschewismus alle Kritiker und sogar gegen
Freunde WeiBt du, man brauchte nicht ein-
mal Kritiker zu sein. Warst du nicht festge-
legt, warst du nicht fiir uns, so warst du gegenl
uns. Dies bewirkte eine enorme Spaltung1n-

nerhalb der Linken, und obendrein hatte cs1

y



‘weil es das humanistische Element im Sozia—

iismus unterminierte. Natiirlich kann man sa-

gen, daB der ganze 1.Welltkrieg dies getan

,hat, die Ermor‘dung von Rosa Luxemburg
1und Karl Liebknecht, mit letztendlich einer

Quasi—Billigung durch die deutschen Sozial-

‘demokraten. Es war eine blutige Grenze, die

’erste blutige Grenze im linken Lager, zwi-

fschen linken Gruppen innerhalb der gleichen
Bewegung.
i Ich glaube, ich war ein Produkt dieses

I est-Humanismus (. . .) Meine GroBmutter,

‘Idie mich erzog, war eine Bauersfrau — aber

eine Intellektuelle! Verstehst du, als Jude

muBte marl Lesen und Sehreiben lernen, sich

dem Wissen widlmen. (. . .) Es gab eine star-

te Tradition der Bildung, und eine tief huma-

isti‘sche Tradition der Toleranz und eines

iGefiihls fiir die Unterdriickten, ungeachtet
lvon Klassengrenzen, und eines Gefiihls fiir

:die Armen und Geknechteten, von denen ja

bekanntlich seit jeher ein sehr groBer Teil jii—
disch war. (. . .) Meine GroBmutter wurde

860 geboren und war Sozialistin. Wir lasen

alle moglichen Zeitungen, und waren bereit,

init jedem zu reden. Als ich mich der kommu-

histischen Bewegung anschloB, schon sehr

irfih, 1930, konnte ich die lntoleranz nicht er-

Iragen, ich machte es mir niegemiitlich und

Wurde nie ein guter Funktionar. Auf mich

bersonlich wirkte die Biirokratisierung nicht.

ilch hatte immer diese anarchistische Ader

der Rebellion gegen ein Mandat, einen ErlaB

.

der ein Dogma, ich war immer so. Ich ver-

suchte das Dogma zu studieren und zu verste—

hen, das war Teil der jiidischen Tradition, ich

ivollte lernen. Aber ich legte mich niemals

Lollig darauf fest, als allgemeingiiltige Wahr-

L
eit und allerletztes Wort. Ich war im Grunde

immer rebelliseh innerhalb der kommunisti-

|chen Bewegung, sie hatten viel Arger mit

fnir. Sie nannten mich einen Anarchisten, sie

Eagten,
es ware mein billiger bfirgerlicher In-

ividualismus. Als ich schlieBlich begann, aus

Idem herauszuwaehsen, was ich ererbten So-

xialismus nennen wiirde, namlich das Enga-

gement meiner Familie fiir die russische Re-

yolution
— nicht weil sie Marxisten waren,

:sondern weil die Bolschewisten die beste Sa-

jche
seit dem Zar waren, also auch Ausdruek

ihres russischen Nationalismus — als ich be-

gann da rauszuwachsen, wurde ich sehr skep-
tisch. Die Widerspn’iche in der Realitéit, die

ich um mich herum sah: der‘spanische Biir—

gerkrieg .und die Erkléirungen, die die Kom-

munisten fiir dlie Tatsache _abgaben, daB sie

alle ihre revolutiponéiren Uberzeugungen

aufgaben, angeblich um die Faschisten zu

schlagen, in Wirklichkeit aber, um die sowje—
tische AuBenpolitik zu fordern; Mord — und

hier kommt wieder der Humanismus ins

Spiel,
— ich konnte diesen jakobinischen Ter-

ror nicht ertragen, von dem der Bolschewis-

mus nach 1935 befallen wurde. Die Prozesse

gegen Sinowjew und Kamenew, und deren

Hinrichtung. Als junger Mensch hatte ich ih-

re Werke gelesen, und man hatte mir beige—
bracht, sie hoeh zu achten — und schlieBlich

1938 die Ermordung Nikolaj Bucharins, die,
so glaube ich, jeden Linken schockierte,
Kommunisten inbegriffen. All dies schockte

mich aulBerst griindlich. Und dann kamen die

Kommunisten schlieBlich auch noch mit Er-

lassen, die mir vollig mittelalterlich erschie-

nen, wie z.B. daB man nicht mit Trotzkisten

spirechen durfte, man keine Trotzkisten ken-

nen durfte. So brach ich damit. Ich schloB

mich der trotzkistischen Bewegung an.

Es war zunéichst mehr ein ProzeB des Aus—

sclheidens. Meinen Glauben an die Arbeiter-

bewegung verlor ich 1948, 2115 wir einen Streik

organisierten und zurfickkehrten. Wir hatten

den Streik gewonnen, den letzten der groBen
Streiks, einen Streik der Arbeiter in der Au—

tomobilindustrie, und einen der libertarsten

Streiks. Doch das Ergebnis war: eine extrem

zentralisierte Gewerkschaft, Walter Reuther

leitete sie, und alle moglichen Pramien, Vor-

teile, soziale Absicherung a la Schweden, und

auch a la New Deal, Wohlfahrtsstaat, mit al-

len Moglichkeiten, Sicherheiten des Arbeits—

platzes und so weiter. Und ich sah, wie die

Arbeiter vollig ihr KlassenbewuBtsein verlo-

ren. In ihrer Mentalitiit wurden sie zu einer
'

durchlocherten Klasse.

Nun, was ist notig, damit man endgiiltig
'

seinen Glauben in die Revolution verliert, in

die russische Revolution, die fiber uns

schwebte, wie die franzosische Revolution

fiber dem 19. Jahrhundert schwebte . . . Die

russische Revolution sollte das Modell fiir al-

les sein, sie stellte sich als Katastrophe her-

aus. Gegen Ende des 2. Weltkriegs
— ich ver-

suchte noch immer, eine pro-sowjetische Po-

sition in dem Krieg einzunehmen, obwohl

ich, der trotzkistischen Position folgend,
wuBte, dal3‘ es sich um einen dcgenerierten
Arbeiterstaat handelt und gegen den Krieg
war, war fiir mich dann die Einnahme War-

schaus der entscheidende Punkt. Ich spreche
jetzt nicht von den Aufstiinden im Ghetto, ich

spreche vonder Tatsache, daB die Rote Ar-

mee stoppte, und es den Dcutschen ermog-
lichte, den polnischen Untergrund abzu-

schlachten . . . das schockte mich ungeheuer
und ich sagte: das ist kein sozialistisches Regi—
me, es ist konterrevolutionéir. Angesichts der

Rolle der Kommunisten in den Fabriken —

Klassenkollaborartion — und der weiterhin

anhaltenden Exekutionen, erfaBte ich

schlieBlich, daB es sich in RuBland um ein

staatskapitalistisclles Regime handelte. Da-

mit wurden alle emotionalen Bindungen, die

ich an den Marxismus haben konme, abge-
schnitten. (. . .)

Einarssen: Nun, das ist ein ProzeB, den zu

dieser Zeit viele Menschen durchgemacht ha-

ben, und viele Menschen haben ihn spiiter
—

zum Beispiel die »neuen franzosischen Philo-

sophen«
— wiederholt. Dennoch treiben viele

Menschen diese Abkehr vie] weitcr, bis iiber-

haupt nichts mehr fibrig bleibt, bis sie einfach

Rechte sind, oder Zyniker oder was auch im-

mer
= wéhrend in deinem Fall etwas fibrig

blieb.

Baokcht'n: Richtig. Die Sache ist die, daB die

ganze Zeit etwas da war. Dicser HaB auf Un-

gerechtigkeit, wie ich sie verstand, dieser

HaB auf alle Einschréinkungen der Freiheit.

Der hatte sich in mir entwickelt, bevor ich po—
litisch wurde.

Einarssen: Wie entwiokelte es sich? War es

rein ethiseh?

Bookchin: Nein. Sehr realc Tatsachcn. Mei-

ne Erinnerungen. Meine friiheste Erinne-



rung, aus den 20er Jahren, ist die an einen Sa—

mowar in dem Raum, in dem Tee bereitet

wird, mit Bildern von Herzen, Tolstoi, die

russischen Narodniki, sie waren sehr drama-

tisch Meine Mutter hatte eine groBe Postkar-

tensammlung, auf denen die Narodniki kurz

vor ihrer Hinrichtung zu sehen waren, oder

wie die sich umarmten, bevor sie auf dem

Schaffott hingerichtet wurden. Das Haus war

voller Russen. Sie saBen da und sprachen rus-

sisch, und zu der Zeit konnte ich mir auf das,

was sie sagten, einen guteri Reim machen

Hauptsachlich spielten sie schwermiitige rus-

sische Musik. Und dieses Lied, das die CNT

zu A [as barricadas gemacht hat. Aber sie

sangen es viel gefuhlvoller, man kann es

schwermfitig singen. J1ddlsche Lieder wie

dies fiber Verfolgung und iiber Hoffnung.
Und dann weinten sie, 11nd sie sprachen fiber

ihr Leben. Sie waren Verbannte in den Verei-

nigten Staaten. Dann rutsclrten sic in andere

Sprachen. Sie safien also da und heulten, und

. die Musik erreichte dich. Selbst wenn das

alles war, wenn du ein Kind bist 11nd keine

Ahnung hast, worfiber diskutiert wird, mit

solcher Musik in den Schlaf gesungen zu wer-

den — das ist dein Wiegenlied, solche Lieder,
russische Revolutionslieder. Und dann horst

du Geschichten fiber das alte Land, Ge-

schichten fiber die erlittene Unterdn’ickung
und die Unterdrfickung der Bauern. Und sie

zogen mich nach der russischen Mode an,

verstehst du, ich muBte mich in der Schule re—

gelrecht entkleiden, um von den Mitschiilern

akzeptiert zu werden. Das baut sich in dir auf

mit der Zuneigung, die du fiir die Leute emp-

findest, die du kennst. (. . .) Das, was damn

die Stalinisten machten, war, zu versuchen,

dies zu beherrschen und zu benutzen — um
>

der Partei zu dienen. Sowie du mit der Partei

brichst, kommt plotzlich alles zum Vor-

schein, es stromt heraus, nach Jahren der Be-

schrankung oder Jahren des Zwangs. (. . .)
Sowie der Kommunismus, dieser Panzer,

wegfiel, die ganze bolschewistische Sache,

nicht nur die kommunistische Sache sondern

auch dietrotzkistische und die der russischen

Revolution, ist man bereit f1'ir den Anarchis-

mus. Man ist bereit fiir den anti—autoritaren

Geist, bevor man fiberhaupt . . . ich wurde

Anarchist, ohne jernals auch nur eine Zeile

von Bakunin gelesen zu haben!

Verstehst du, als ich Ende der 50er Jahre

Anarchist wurde, waren Bakunins Schriften

nicht erhaltlich. Das Einzige, was wir von

Kropotkin hatten war »Die franzosische Re-

volution<<. Wir hatten nicht einmal die »Ge—

genseitige Hilfe<<. Aber ich las von den Anar—

chisten, und mir gefiel es sehr. Ich las Orwells

»Mein Katalonien<<, wodurch meine schlimm-

sten Befiirchtungen zur Rolle der Kommuni-

sten im spanischen Burgerkrieg bestatigt wur-

den. Ich liebte diese Manner und Frauen, die

er beschreibt. Ich sagte: sie konnen sich nicht

irren! Nicht solche Leute. Und ich sah diese

lausigen kommunistischen Funktionare und

sagte: sie kennen nicht recht haben. Du

siehst, ich biete dir einen sehr emotionalen

Ansatz, und einen sehr idealistischen. Also,

die Wechselbeziehungen, die zwischen Ide—

en, Lenten, Verhalten, Kontakten und er-

zeugten Stimmungen, sogar Musik, die es

gab, bestanden, waren auBerst bedeutsam.

Man kann sich natiirlich danaclh nach rechts

bewegen. Orwell selbst bewegte sich nicht

nach rechts. Viele Menschen meiner Genera-

tion wurden keine Rechten, weil wir in einer

vor-industriellen Welt groB geworden waren,

in einer vor-kapitalistischen Welt. Wir lebten

sehr eng: nachbarschaftlich, in re'gelrechten
kleinen Dorfern. Wir lebten mitMenschen,

die in ihrer Jugend nicht einmal ein Telefon

gesehen hatten und auch kein Radio. Ich be-

kam erst als Teenager ein Radio, obwohl es

das schon frfiher gab. Wir hatten keine Au-

tos. Eine Autofahrt zu untemehmen, hieB, in

einem Wagen zu hangen und jedem zuzuwin-

ken Es war eine Urlaubsreise. Zu dieser Zeit

genoB man ein Auto. Wir hatten keine Mas—

senmedien, die uns bearbeiteten, wir hatten

diese Kultur der Alten Welt, wir lelbten1n

Gemeinschaften, wir waren éiuBerst fest in

diesen vielen tausend kleinen Dlorfern einge-

‘

Einarsson: Wfihrend du erzahlt hast, habe ichl
'

mir ein paar Punkte notiert als »plus« habev

schlossen, verstehst du, das machte New'

York aus. Wer sich heute nach rechts bewegt,,

hat immer in einer kapitalistischen Welt ge-i‘
lebt. Sie haben nicht diese Wurzeln in einer}

vor-kapitalistischen Welt. Sic schwenkenl

nach rechts als Folge einer logischen Ent-l

wicklung der Anpassung an ein System, das“

sie nicht so angeboren hassen, wie wir es ta-1
ten. Wir haBten die industrielle Welt, in die;
wir kamen. Wir haBten die technokratische‘

‘

Welt. Wir haBten die Enthumanisierung, die 1

den Markt und die kapitalistische Industriali-‘

sierung mit sich brachten. Damals lebten wir.

in einem System gegenseitiger Unterstiit-

zung. Offen gestanden spielte auch der Mar- i

xismus eine sehr positive Rolle in meiner Ent- i

wicklung dahin, alles zu Ende zu denken.i
Man konnte nicht bei L, M oder N aufhoren, l
man muBte bis nach Z gehen.

1

ich hier: »Lernem, »Gefiihl« oder »Empfin—

dung«. Und als »rninus« habe ich notiertfi

>>Vertrauen<<. Ich weiB nicht, ob ich das soi

meinte. . .
1

Bookchin: Nein, wir hatten »Vertrauen«.
i

Wir hatten allen Grund, weil wir Arbeiterauf— :

stande sahen. Was mich sehr tief bewegte,! ‘

war dann Hitlers Aufstieg zur Macht. Wir! l

wuBten damals, daB der Grund die enorme‘ i

Gewalt in Berlin und in ganz Deutschland‘

.war, und wir waren von der Tatsache schok-i
kiert, daB die Kommunisten nicht die Waffe‘

in die Hand nahmen. 'Uns schien cs verniinf-'

tig, die Waffengegen den Faschismus, oder:

gegen alles, was nach Konterrevolution roch, ,

zu erheben. Wir hatten das groBe Beispiel des

osterreichischen Arbeiteraufstandes. Wir

verfolgten diesen gebannt. Nachts konnten’

wir nicht schlafen, mit verschlafenen Augen:
warteten wir auf Nachriclhten, weil der

Kampf von Strafie zu StraBe ging, bis er dann

im Karl Marx Hof endete, als sie unter Artil-

leriebeschufi kamen. Dann hatten wir den as!

turischen Bergarbeiteraufstand. Ich weiB

noch, wie wir darauf reagierten. Sobalol wir

davon gehort hatten, gingen wir zum kommu-

nistischen Sektionshauptquartier, um die-

letzten Nachrichten zu erfahren. Alle blieben’

nachts auf, um rauszubekommen, was in,

Oviedo in Spanien los war, und ob diesej
Truppen kampfen wiirden. Wir dachten, sie.

miiBten eine Ra'terepublik ausrufen. Spateri
erfuhren wir, daB die Kommunisten1m Ver-

gleich zu den Sozialisten eine relativ unbey

l
L__/



ideutende Rolle gespielt hatten. Der spani-
i sehe Biirgerkrieg, er pragte einen furs Leben.

i Danach sah man die Dinge anders. Damals

gingen die Genossen natfirlich, sofern sie 211-

l. ter waren als du, nach Spanien, so war also

Spanien Heimat. Du lebtest in Spanien. Dies

.‘ unterschied sich so stark von allem, was die

1 Menschen bis dahin erlebt hatten. Jede politi-

1 sche ‘Gruppe hatte seine Miliz. Die Trotzki-

sten hatten die POUM — so sehr sie ihnen
'

auch miBfiel Die Anarchisten hatten ganze

1Brigaden, Kolonnen, die Kommunisten hat-

1 ten die ihren die Sozialisten ..,Nu1'1 das

1 war also sehr intensiv. Es war nicht so, als ob

Spanien einige tausend Kilometer weit weg

gewesen ware, Spanien war drauBen vor der

1 Tiir.

Das gab dir Grund, Vertrauen zu haben.

[ Das Vertrauen starb 1948. Das Vertrauen,

um es einfach auszudriicken, sich auf die Ar-

.
beiterbewegung verlassen zu konnen.

lEimzrsson: Es gibt natfirlich viele Namen,

liiber die wir sprechen konnten. Menschen,

iFreunde, Lehrer. In einer deiner Schriften

kfiel mir ein Name auf, den ich iiberhaupt
fnicht kannte: Josef Weber. Erzahl mir von Jo—

:sef Weber!

Bookchin. Ja er war ein erstaunlicher Mann

Er war Deutscher, um ca. 1900 geboren. Er

’

.hatte den Aufstand des Spartakusbundes mit-

lerlebt, und auch die anderen Aufstande in

Deutsehland 1918— 19 und 1923. Wegen die-

ser Aufstande fiel es mir auch sehr schwer, an

‘

eine Kollektivsehuld der Deutschen zu glau-

ben. Sie bemuhten sich wirklich, wurden aber

iiberall betrogen. Hitler war nur das Echo

‘
dieses standigen Betruges, sein Ergebnis.

‘71. WWW:1'

Weber entstammte einer wohlhabenden,
katholischen Familie, mit allen Mogliehkei-
ten zum Aufstieg in den deutschen Beamten-

apparat. Da er aber im Ruhrgebiet, der am

starksten industrialisierten Region Deutsch-

lands geboren wurde, und da er 1917 mit 17

Jahren Sozialist geworden war, wurde er sehr

stark in die Ereignisse in Deutschland nach

dem 1.Weltkrieg verwickelt. In den 20er Jah-

ren wurde er, als Mitglied der trotzkistischen

Gruppen aus der KPD ausgeschlossen, und

bildete mit einer Reihe von Trotzkisten die

Gruppe Internationale Kommunisten

Deutschlands, die IKD. Aber Weber hatte of-

fensichtlich eine sehr eigene, unabhéingige
Art des Denkens. Als Hitler an die Macht

kam, mufite er Deutschland nati‘lrlieh verlas-

sen. Er lebte in Paris und gab die deutsche

Zeitschrift Unser Wort heraus —

fibrigens ein

sehr traditioneller Titel fur eine deutsche

Zeitsehrift, der ins 19. Jahrhundert zuriick-

geht
— und er wurde zu einem der wiehtigsten

Fuhrer der IKD im Exil. Sie kamen mit der

brilliantesten marxistischen Analyseder Er-

eignisse in Deutschland heraus. (. . .) Bei

Kriegsausbruch dann wurde Weber als

>>Deutscher<< — obwohl er Fluchtling war
—

interniert, d.h. in ein franzésisches Arbeits-

bataillon gesteekt. Nicht direkt in ein Kon-

zentrationslager. Und als die Deutschen 1940

durchbrachen, floh er nach Marseille. Dort

waren die Amerikaner dabei, deutsche Emi-

granten aufzulesen. Sie wollten diese benut-

zen, weil sie einen Krieg mit Deutsehland er-

warteten. Das State Department (US AuBen-

ministerium) und die Gewerkschaften waren

auf der Suche nach deutschen Linken, von

denen sie glaubten, daB sie sie rekrutieren

11nd schlieBlich —— naeh einer politischen
Quarantine — in die USA bringen konnten,
einfach um zu erfahren, was ihre politischen
Ansichten waren und damit sie fiir das State

Department oder die Regierung oder die Ge-

werkschaftem arbeiten konnten. Er wurde

mit beinahe dem letzten Schiff von Marseille

mitgenommen. Er wurde auf Martinique ab—

geladen und dort fiber ein Jahr lang sozusa—

gen in Verzdgerungshaft gehalten. Es wurde

ihm gestattet, dort zu leben, aber man 11:38

ihn nicht in die USA. Weil er ruhig blieb

schlieBlich dann doch. Er erlangte die Staats-

biirgerschaft. Es wurde ihm ein Job 1111 State

Department angeboten. Marcuse und andere

nahmen solche Jobs an. Viele Linken im Exil

nahmen solehe Jobs an. Er aber lehnte ab.

Das bedeutete sofort, abgeschnitten zu sein.

Er konnte nicht nach Deutschland zuriickge—
schickt werden und auch nicht naeh Martini-

'

que, er war damals schon mit einer Deutsch-

Amerikanerin verheiratet —

war also ziem-

lich sicher.

Er hatte einen Kreis von ca. 40 Deutschen

im Rahmen des IKD um sich. Ich traf ihn zu-

ffillig 1943 mid 44, naehdem ich eine Arbeit

Von ihm gelesen hatte, The Three Theses. Er

behauptete, der 2. Weltkrieg unterscheide

sich grunds'atzlich vom ersten; er wfirde nicht

mit einer sozialistischen Revolution enden,
die nationale Frage sei wegen der deutschen

Besatzung aufgetaucht. Alle Trotzkisten, die

von den Vereinigten Staaten von Europa
sprachen, das Bild aufrechterhielten, der 2.

Weltkrieg wilrde zu einer Revolution fiihren,
seien vem'ickt. Auch die Moglichkeit einer

positiven Sichtweise der UDSSR als Arbei-

terstaat verneinte er. Damals brach ich mit

den Trotzkisten. Das, was er sagte, beein-

druekte mieh sehr. SchlieBlich traf ich ihn,
kurz bevor ich zur Army ging. Wir ffihrten

lange Diskussionen. Er war ein Marxist he—

gelscher Pragung und ein libertarer Sozialist;
und er war dabei, sich vom Marxismus zu ent-

fernen. Er hatte nicht den Anarchismus ge-

wahlt. Seine Analyse der gesamten Situation

war schlfissig, da der Krieg bereits in sein

fiinftes Jahr gingund nichts von der Arbeiter-

bewegung zu sehen war.

Als ich aus der Army zurfickkam, nahm

ich den Kontakt zu ihm wieder auf. In der

Zwischenzeit hatte es Brfiche innerhalb der

trotzkistischen Bewegung gegeben. Das pas-

sierte jedes halbe Jahr. Wir waren die letzte

Abspaltung von den alten Trotzkisten, die

Leon Trotzki gekannt hatten. Von nun an

war Weber mein Mentor, in allen praktischen
Belangen, und ich wurde sehr stark von sei—

nen Ideen beeinfluBt. Seine Ideen gingen in

eine libertare Riehtung. Er schrieb ein Werk

mit dem Titel The Great Utopia, in dem er ei-

ne Partei forderte, die man eine Nicht-Partei

Oder aber Bi'mdnis nennen konnte. Er berief
- sich ganz und gar nicht auf den Anarchismus,

aber er sprach von Dezentralisierung etc. Er

f1‘1‘1hrte also eine durch und durch anarchisti-

sehe Kritik durch, ohne jemals auch nur eine

Zeile eines Anarchisten gelesen zu haben.

Und er entfernte sich sehr weit von der Ar-

beiterbewegung
— und ich mit ihm. In den

spfiten 40em begannen wir eine Zeitung zu-

machen. Aber ich glaube, er kam. dennoch

nie aus dem ganzen Milieu heraus. Er be-

trachtete sich nie als Teil einer Gegenkultur.
Er hatte wahrseheinlich die geSamte Gegen-
kultur der 606r Jahre als einen Haufen Ver-

riickter bezeichnet, dazu hatte er eine zu au-

toritare Mentalitat.

Einarsson: Was war ganz allgemein seine Po-

smon? Das war doch alles in New York?

Bookchin: Ja, in New York. Er war ein liber-

tarer Sozialist. Er war der geistige Fiihrer der

libertfiren Sozialisten zu dieser Zeit.

Einarsson: Er war in New York sehr bekannt,
1n d1esen Kreisen?

Bookchin. Nein, er war alles andere als be-

kannt. Eigentlich war er sehr geheimnistue-
risch, seine Erfahrungen mit den Faschisten

hatten ihn gelehrt unter drei verschiedenen

Namen zu schreiben. Nur seine engsten
Freunde kannten seinen richtigen Namen. Er

kam aus dieser Untergrundmentalitat nicht

heraus. Am Telefon konntest du mit ihm

fiber niehts reden‘, du muBtest mit ihm direky



sprechen. So starb er auch als Unbekannter.

Ich habe versucht, etwas von seinen Sachen

bekannt zu machen. Aber beim Durchsehen

des Materials fallt mir auf, daB es nicht von

dauerhaftem Inte'resse ist. Es steckt zu sehr

im Marxismus. Die Kritk des Marxismus ging

sehr weit fiir die damalige Zeit,"aber nicht

weit genug. Er ist ein Mann einer Ubergangs-

zeit. Und dadurch fallt es einem sehr schwer,

fiber eine Wiirdigung seiner historischen Rol-

le hinauszugehen. Nach seinem Tod sind so

vie] bessere Sachen
-

geschrieben worden.

Aber zu dieser Zeit, in dieser Periode, so zwi-

schen 1945 und 1955 waren seine Sachen bril-

liant. Denk mal daran, was in den 50cm in

Amerika mit der Linken passierte, McCarthy

usw., die Linke wurde weggeschwemrnt und

es gab eine vellige Trennung zwsischen den

30cm und den 60cm. Die in den 60ern ent-

standene Linke machte cine komplette En-

deckungsreise
—

jetzt gehen sie etwas zu weit.

Einarssen: Willst du noch andere Namen nen—

nen? Es gab sicher noch andere Leute . . .

Bookchin: Nein. Ich kann ehrlich sagen, daB

er meinen Ubergang ‘vom Sozialismus zum

Anarchismus beeinflu‘Bt hat. Ansonsten

konnte ich nur theoretische Einflusse nen-

nen, Martin Buber, Albert Camus. Ich spre-

che nicht von solchen, die wie Grundlagen

sind, etwa Hegel oder Marx. Kropotkin be-

einflulBte mich persénlich nicht, weil seine

Werke nicht greifbar waren . . . Proudhon

konnte ich ohnehin nie leiden; ich mochte ihn

nicht als Mensch, nicht seine Art, mit seiner

Familie umzugehen. Er war engstirnig, mal

ganz abgesehen von dem Antisemitismus
—

das widerte mich an. Bakunin, so fand ich,
hatte wenigstens Leidenschaft. Aber vergiB
nicht, die einzige Bakunin Biographie, dle

wir damals hatten, war die von Carr, die sehr

boswillig ist.

Einarsson: Was ist mit Leuten, die damals
lebten, Leute in New York, Leute, die Ein—

fluB ausiibten?

Bookchin: Nun, Leute, die EinfluB ausiibten

. . .Irving Howe, groBartige Typen
— das wa—

ren die Leute, mit denen man bis 4 Uhrmor-

gens diskutierte und sich stritt. Dwight

McDonald, er war da, ein wundervoller

Mensch, ich lernte ihn und seine Frau Nancy

kennen. Das war ein ganzer Kreis von Leu-

ten. WeiBt du, New York gliederte sich bis zu

den 50cm in verschiedene Cafes, unser Le-
ben spielte sich in Cafes ab. Wir nannten sre
aber nicht Cafes, sondern Cafeterias, well

man dort auch ganze Mahlzeiten bekam,

nicht nur Kaffee und Croissants. Fur den
,

Preis einer Tasse Kaffee konntest du dich hin—

setzen, du sahst die anderen Menschen an

den anderen Tischen, du konntest zu anderen

Tischen gehen und zuhoren, und versuchen,

etwas von den Gesprachen mitzubekommen.
Wenn du dabeistandest, hinderte dich me-

mand daran, dich zu beteiligen. Wenn du et-

Was zu sagen hattest, horten dir die Leute
auch zu. Kam einmal eine hitzige Debatte in

Gang, so standen binnen kurzer Zeit Leute

Von anderen Tischen auf und beteiligten sich,

SO (1218 man schnell eine Menge Leute hatte,

die in einem Cafe debattierten. Dieses Cafe—

teria—Leben war sehr intensiv. Da viele ar-

beitslos waren, konnten sie bis 1,2 oder 3 Uhr

morgens aufbleiben und fiber die russische

Frage diskutieren. Das war die heiBe Frage:

Was war das Wesen der bolschewistischen

Revolution? Niemand lebte in Amerika, ver—

stehst du, alle lebten in RuBland.

Es gab auch die Parks, und das ist ein Bild,
das ich niemals vergessen werde. Als Kind

nahm ich meine Daily Wo'rkers — ich lebte

davon diese kommunistische Zeitung zu ver—

kaufen. Ich war damals 14, 1935, ~ ich be-

kam meine Daily Workers an der U-Bahn-

Station, die von dort ab fiberirdisch weiter~

fahrt. Da kam immer ein LKW vorbei, um

mir und rund 20 Anderen die Zeitungen zu

geben. Wir hatten dann alle verschiedene

Routen. Meine Route ging die StraBe rauf,
clie Gegend war derart kommunistisch, daB

ich praktisch sofort mit dem Verkauf anfing.
Danach ging ich in den Park, der damals Cro-

tona Park hiefl, und der den Kommunisten

»geh6rte«. Es gab Parks ohne politische An-

sichten -— aber in diesem Park, direkt bei ei-

nem kleinen See, Indian Lake, waren Tau—

sende von Lenten, wirklich Tausende, in

Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fiinfergrup-
pen, die fiber Politik diskutierten und Texte

hervorkramten; >>Staat und Revolution<< hier

und dies und das don. Es gab Leute, die von

einer Gruppe zur anderen gingen, auf der Su-

che naeh einer Diskussion, in die sie sich ein-

schalten konnten. Es gab heftige Diskussio-

nen daruber, was in Amerika verging: Sollten

wir Roosevelt unterstt‘itzen? Sollen wir den

New Deal unterstfitzen? Sollen wir unabhan-

gige Bewegungen bilden? Was ist mit der Or-

ganisatiOn? Sie waren damals gerade dabei

die Organisation der Unorganisierten, die

C10, zu bilden. Du gingst also durch diese

Parks, verkauftest Zeitungen undl fingst dann

an zu diskutieren. Danach gingst du noch ei-

ne Meile bis zur City, zur Bronx'und sahst un-

weigerlich nachtliche Treffen an den Ecken,

manchmal an jeder Ecke. Da war jemand von

der sozialistischen Partei, von der kommuni-

stischen Partei und von den Trotzkisten, die

sich damals Spartacus League nannten. Es

gab unzahlige Gruppen, clarunter die IWW,

aber leider keine Anarchisten; einige mach-

ten sich einen Sport daraus, auf und ab zu

promenieren und sich die Strassenecke, die

am meisten interessierte, auszusuchen. Mei-

stens die, bei der sie am liebsten in die Dis-

kussion einsteigen wollten. So entwickelte

sich ein radikaler, reichhaltiger Diskussions-

stil. Du argumentiertest ins Publikum hinein
und die Leute schrien zuriick —- dadurch wur-

dest du sehr .wortgewandt und muBtest so laut

wie moglich sprechen. Du muBtest ein gu
Teil Dramatik einsetzen, weil du deine Posi

tion im Dunkeln darlegtest, die Menschen
muBten dich sehen konnen.Gefordert wai1
Ausdrucksstarke und du muBtest sehr ab-t
strakte Dinge in der Sprache der StraBe ans-i
drficken. Ich sprach tagein, tagaus und jahrj
ein, jahraus. Diese StraBenmeetings wareri

ein Teil des wirklichen offentlichen Lebens.

Einarsson: Also war deine wirkliche Schule1
nicht die Agora der Polis [SF-Red: politi-i
scher Versamrnlungsplatz der Stadtstaaten imj
alten Griechenland, auf die sich Bookchin‘

theoretisch bezieht, vgl. SF-17, 19] sondernf
die Strafienecken der Bronx. 1

Bookchz'n: Aber das war eine Agora. Es war:
eine sehr reichhaltige Agora, in der du dich‘

oft gegen Leute, die alter, erfahrener warenl
als du, behaupten muBtest. In der du lernenl
und sozusagen deine Hausaufgaben machenl

muBtest, dich fiir diese Dinge, ffir die Diskus-l
_

sronen, vorbereiten muBtest, sie vorausahnenI
muBtest. Du muBtest alles fiber die Geschich-i
te der Menschheit lesen, wie warst du sonstl
zurechtgekommen? Manche Leute bezogenl
sich auf die franztisische Revolution — woher‘

soltest du den Mut nehmen, mit diesen Leu—

ten zu reden, wenn du keine Ahnung von der

franzosischen Revolution hattest? Du muB—

test dich da einfach auskennen.

Der zweite Teil des Interviews wird in SF-27

(1/88) (erschet'nt Ende Februar) abgedruckt,
werden.

I
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Seit es in der BRD zu vermehrter Teilzeitar-

beit, fiber 2 Millionen Arbeitslosen, entga-

rantierter Arbeit etc. kam, entwickelten sich

auch erste Ansiitze yon Widerstand in Jobbe-

rinis und Arbeitslosenselbsthilfegruppen. Ne—

ben den politisch‘en Konzepten der Anarchi-

sten, Marxisten und italienischen Autono-

men werden deshalb vermehrt, die wirt-

schaftlichen Theorie- and Praxisansfitze der

»Wobblies« (IWW)
-- deren unionistische

Organisationsform zum Vorbild ffir 2.13. die

deutsche AAUE_wurden
— in die aktuelle

Diskussion fiber Arbeit aufgenommen. Aus-

gehend von der ehemaligen »Karlsruher

Stadtzeitung« (heute »Wildcat« mit Redak-

tion in Berlin) verbreitete sich seitdem das

Symbol der »Schwarzen‘ Katze« and gelangte

inzwischen sugar in die Publikationen der an-

archosyndikalistischen FAU — wer und was

warren die Wobblies? Was wollten sie? W0

stehen sie lieute?

Parallel zu den Verfassungsfeiern in den

USA suchen wir anti-ideologische Elemente

und damit LB. die Geschichte der IWW vor-

zustellen. Der zweite Teil in SF-27 (Februar

1988) wird die aktuellelre Entwicklung der

IWW nach 1945 his heute nachzeichnen.

in memoriam

Jack Miller — »Jack the Agitatom

(1890—1 986)

Mit diesem Land, das sie »Amerika« nennen,

war schon von jeher etwas nicht in Ordnung.

In diese ominose »Unabhfingigkeitserkla-

rung<< schrieben die Herren den Schmus von

Freiheit und Gleichheit und Streben nach

Gliick nur hinein, um die Farmer und Arbei-

ter dazu zu bringen, daB sie im »Revolutions-

krieg<< ffir die Grundbesitzer und die wach-

sende Bourgeoisie kampften. Und nach ih-

nen kamen andere, die ffir Amerikkka

kampften. . .

Amerika ist ein blutlechzender Moloch,

der Menschen schindet, schandet, friBt.

Amerika ist Karbolsaure und Giftvisage, tritt

ein fijr Verbrechen an der Menschlichkeit

und jegliche Form der Niedertracht und

Schandtat. Amerika ist das Land der Halun—

ken und Sklaventreiber and Spekulanten, die

die unbegrenzten Moglichkeiten weidlich

ausschopfen, um auf ihren Marmorthron zu

kommen und dort zu bleiben.

Amerikas Sohn

Andrew Carnegie
wurde 1835 als Sohn eines Webers in Schott-

land geboren, kam als Dreizehnjahriger in die

USA, arbeitete in einer Fabrik, war Boten-

jUnge bei einer Telegraphenfirma, stieg in der

Hierarchie auf, glaubte an das Evangelium
des Dollars, erwarb durch Spekulationen und

Verwertung fremder Erfindungen und Ver-

minderung der Produktionskosten ein riesi-

ges Vermogen und starb 1919 als millionen—

SChwerer Mann. Wenn immer er genug Ar-

beiter ausgebeutet hatte und sein Bankkonto

fiberquoll, stiftete er Stipendien fiir Professo—

ren und Bibliotheken ffir all jene, die Zeit

Zum Lesen hatten.

Die amerikanischen Sirenen lockten viele

Immigranten an, auf die Armut und Elend

Warteten. Ein Viertel aller Arbeiter verdiente

Weniger als zehn Dollar in der Woche; die

Halfte aller Arbeiterinnen muB‘te sich fur we-

niger als sechs Dollar wochentlich verdingen.

Manner, Frauen, Kinder wurden in den Fa-

brikenausgezehrt, verkn’ippelt oder gar er—

mordet. Die Familien wurden in schmutzige,

schabige Mietskasernen gepfercht, muBten

ihre dunklen, stickigen Zimmer mit Schaben,

Termiten, Flohen, . Maden, Zecken und

SchmeiBfliegen teilen. Sie standen friih am

Morgen auf, schufteten den ganzen Tag fiber,
rackerten sich fiir ein biBehen Fleisch, Speck,

Brot, Zucker, Tee ab, und hatten sie am

Zahltag ihre Schulden beim Kaufmann begli—

Chen, konnten sie ihre Taschen so oft drehen

und wenden, wie sie wollten: Kein Cent blieb

ihnen mehr, und die Schufterei begann von

neuem. Die Geldtiger und Trustokraten, die

in Amerika das Sagen hatten, kfimmerte es

nicht, wenn die Lohnsklaven hungerten, fro-

ren, starben. Der Profit wog die Menschenle-

ben auf.

Die Arbeiterklasse war gespalten. Die Fa-

eharbeiter kapselten sich von den ung‘elern-
ten Arbeiter und Arbeiterinnen ab, die sich

zumeist aus Immigranten, Afro—Amerika-

nem und Frauen zusammensetzten.

Amerikas Arbeiterffirst

Samuel Gompers
wurde 1850 in London geboren, fuhr als Drei-

zehnjahriger mit seiner Familie auf einem

Auswandererschiff nach New York, schloB

sich der Zigarrenarbeitergewerkschaft an,

buckelte sich dort nach oben und griindete
1881 den Gewerkschaftsverband American

Federation of Labor. Bis zu seinem Tod 1924

schwang er fast ununterbrochen das Zepter
dort. Eine amerikanische Karriere.

In der AFL, dem exclusiven Club mit den

hohen Aufnahmegebiihren, organisierten
sich nur die privilegiertesten Facharbeiter,

fiir die Arbeitersolidaritat ein Fremdwort war

and die nut an den eigenen Vorteil und ein

angenehmes Leben im Kapitalismus daehten.

Die AFL Wrde ein machtiges Berufs-Syndi—
kat, das mit den Unternehmen kollaborierte,

urn diesen die Fach-Arbeit so teuer wie mog-
lich zu verkaufen. Die ungelernten Arbeiter

und Arbeiterinnen sollten von di-eser Torte

kein Stiick abbekommen. Sammy Gompers
wollte den Kapitalisten nichts Boses. Er woll-

te Harmonie, und sie dankten es ihrn. Ein

Aristokrat biB dem anderen nicht die Hand

ab.

IWW

Am 27. Juni 1905 ,

fanden sich etwa zweihundert Manner und

Frauen aus der radikalen Arbeiterbewegung
zu einer Konferenz in Chicago ein, um den

revolutionaren Gewerkschaftsverband Indu-

strial Workers of the World (IWW) ins Leben

zu rufen.
»Die Arbeiterklasse und die Unterneh-

merklasse haben nichts gemein<<, hieB es ka-

tegoriseh in der IWW-Praambel, in der die

Prinzipien ihres Haudelns genannt wurden.

»Es kann 'keinen Frieden geben, solange

Hunger und Not unter Millionen von arbei-
‘

tenden Menschen anzutreffen sind und die

wenigen, die die Unternehmerklasse bilden,

alle guten Dinge des Lebens besitzen.« Das

System der Aufteilung der Arbeiterschaft

naeh Berufen, wie es von der AlFL betrieben

wurde, spaltete die Arbeiterklasse und arbei—

tete so den Ausbeutern mit ihren riesigen

Trusts und Korporationen in die Hande. In-

dustriegewerkschaften muBten gebildet wer—

den, in denen alle Arbeiter und Arbeiterin-

nen gemeinsam kampften, solidarisch han-

delten, den Klassenkampf vorantrieben, [dies
kennzeichnet das »unionistische« im Gegen-

satz zum »anarchosyndikalistischen« Organi-
sationsmodell, der Betn'eb z.B.~ wird zum 0r~

ganisationsmaflstab, nicht mehr der Beruf;
Anm.SF—Red.]i mit dem Ziel, das Lohnsy-
stem abzuschalfen, den Staat zu zerschlagen,
denn er war eine kapitalistische Institution,
die der Terrorisierung der Arbeiterklassc

diente.

Eine neue Gesellschaft in der Schale der

alten wollten die Revolutionfire erbauen. Da-

zu wollten sie weder auf Wahlstimmenfang
noch auf die Barrikaden gehen. Die neue Ge-

sellschaft wollten sie durch einen General- a

streik erreichen, der das offentliche Leben

ganzlich zum Erliegen brfichte und die Aus-

beuter zwéinge, die Produktionsmittel an die

Arbeiter und Arbeiterinnen zu fibergeben,
die forthin ihre Betriebe in Selbstverwaltung
ffihrten und die Produktion an den Bediirfnis-

sen der arbeitenden Menschen orientierten.

Sabotage
Die Wobblies — wie die Mitglieder der

IWW genannt wurden —

waren revolutionare

Syndikalisten. Sie propagierten und prakti-
zierten die direkte Aktion undidie Sabotage.
Damit verschafften sie sich nicht nur Freun-

de. Auch bei der Linken nicht.

Bill Haywood hatte als Junge sein rechtes ‘

Auge verloren, als er beim Schnitzen einer

Schleuder mit dem Messer ausgerutscht war,

hatte die Kampfe der Bergarbeiter im Weston

organisiert und hatte die IWW mitbegrfindet.
Bill Haywood war ein Wobbly in der Soziali- 3
stischen Partei, aber allzu lang duldeten ihn

die Parteisozialisten dort nicht, denn sic

glaubten an die Magie des Stimmkastens, der
“

fiir Wobblies nur ein Rasselkasten, ein Spiel-

zeug fiir Kinder war.

In einer Rede in New York sagte Bill Hay-

I

wood: »Ich glaube an die direkte Aktion.

Wenn ich wollte, daB etwas getan wiirde und

.

ich es tun konnte, wfirde ich diesen Job nicht 7

an irgendjemanden delegieren.« Und er sag? 1

te, er kenne nichts, was den Arbeitern so viel

Befriedigung bringen wie dem Boss Furcht
1

einfloflen konne als »ein wenig Sabotage am
'

richtigen Ort zur passenden Zeit.« Sie werde
‘

die Arbeiter nicht verletzten, lahme aber den

Boss. Was er unter Sabotage verstand, fiihrte

er nicht aus. »Findet heraus, was sie bedcu-

tet,« sagte er.

Das geniigte, und er wurde aus der Partei

ausgeschlossen wie auch jedes anderc Mit-

glied, »das gegen politische Aktion auftritt

oder Sabotage oder andere Methoden der

Gewalt als eine Waffe der Arbeiterklasse be-

fiirwortet<<, wie es in einem Parteitagsbe-
schluB hieB. Von der Gewalt der blutrfinsti-

gen Ausbeuter, die schon Kinder versklavten

und Menschen, die nur fiir ihr Reeht kampf-
ten und streikten, von den Schergen der Poli-

zei, Nationalgarde und Armee niedermetzeln
:

lieBen, sprachen sie nicht.

Eugene V. Debs war kein Syndikalist, ;

aber ein revolutionarer Sozialist. Augustin -

Souchy nannte ihn einen »Sozialisten von al-

tem Schrot und Korn<<, der »vom Parlamente

noch Vorteile ffir die Arbeiterschaft<< erwar- ,

tete. Debs war Mitbegrfinder der IWW, und

er empfand den AusschluB von Bill Haywood
‘

und den anderen als zu hart, doch die direkte

Aktion und die Sabotage schmeckten auch

ihm nicht recht. Er glaubte darin den Geist ;

John Mosts und dessen »Propaganda der Tat<<

zu entdecken. Wenn er an die »Doktrin der

Gewalt und Zerstomng<< glaubte, sagte Debs,
wiirde er sich den Anarchisten anschlieBen

und solche Taktiken sowohl propagieren als



aueh praktizieren
— Taktiken, die in den Au-

en des alten Eisenbahners nieht revolutio-

har, sondern reaktionéir waren. »Wenn Sabo-

tage und direkte Aktion, wie ich sie interpre—
tiere, den Taktiken der Sozialistisehen Partei

einverleibt wiirden, ware dies sofort das Si-

gnal fiir all die agents provocateur undPoli-

keispitzel im Lande, der Partei beizutreten

lmd tatig zu werden.« Uberhaupt stoBe die

Sabotage »den amerikanisehen Arbeiter<< ab,

rneinte Gene Debs.

Aber da irrte er sich ganz betréichtlich. Die

Sabotage stieB keinen Arbeiter und keine Ar-

beiterin ab. Die Sabotage war nieht kriminell

und verwerflich, sondern notwendig. Emma

Goldman sagte, sie sei »ethiseh im besten Sin-

ne, denn sie hilft der Gesellschaft, ihren

schlimmsten Feind, den schadlichsten Faktor

es sozialen Lebens loszuwerden.«

l »Der Streik ist die offene Schlacht des

lassenkampfes<<, schrieb Elizabeth Gurley

lynn, die die Wobblies das »Rebell Girl«

annten, »die Sabotage ist der Guerillakrieg
wisehen zwei sich einander gegeniiberste-
enden Klassen.« Sabotage bedeutete ein-

laeh die Zuriickziehung der Produktionseffi-‘

ienz: Bei der Arbeit wurde gesehlampt, ge-

fuscht, das Arbeitstempo heruntergedlriiekt,
ie Qualitiit der Produkte beeintriiehtigt.

)Sabotage ist eine unfaire Tagesarbeit ffir ei-

hen unfairen Tageslohn. Sie ist der Versuch

yon seiten des Arbeiters, seine Produktion im

Verbaltnis zu seinem Lohn zu beschranken.«

Die Sabotage traf den Boss dort, wo er am

lierletzliehsten war, we es um seine Profite

ging. Und sie war weitaus ungeffiihrlicher als

bin Streik, der 0ft blutig verlief. Die Sabotage
ar eine defensive Taktik, die die Arbeiter

nd Arbeiterinnen vor den Rachegcliisten
der Kapitalisten weitgchend schiitzte, denn

‘ie verlile im Verborgenen.

H
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Blackeat

Die Wobblies waren erstaunlieh gewaltlos
in einer fiberaus gewalttétigen Zeit. Obwohl

die Hetzkampagenen der kapitalistisehen
Presse das Gegenteil behaupteten, strebte die

llWW in ihrer iiberwiegenden Mehrheit nieht

danach, kapitalistisehes Eigenturn zu zersté-

ren. Tom Scribner, ein IWW-Aktivist aus

dem Westen, erza'hlte: »Es gab in der IWW

eine Gruppe, die wir mit Schimpfnamen wie

>sabcats( und >blackcat3< und dergleiehen be-

legten. Sie glaubten an das Zerm‘immern von

Maschinen. Wit stritten uns mit ihnen und

sagten: >Ihr Kerle seid verriiekt. Ihr sprengt
und zerstort Material, das wir wiederaufbau-

en miissen, wenn wir fibernehmen. Wir wol-

len diese Arbeiter organisieren und die Pro-

duktionsmittel fibernehmen, nieht sie zersté—

ren.<«

Frauen -

Farbige
Die IWW schloB niemanden wegen seiner

Uberzeugung, wegen seines Geschlechtes,

wegen seiner Spraehe, wegen seiner Hautfar-

be aus. Sie wollte die gesamte Arbeiterklasse

organisieren, denn die >>6konomischen Inter—

ess'en aller Arbeiter, seien sie weiB, schwarz,
braun oder gelb, sind identisch, undl alle sind

im Programm der IWW einbezogen. Sie hat

ein Programm fiir die gesamte Arbeiterklasse
— >die Abschaffung des L0hnsystems<.« lDie

niedrigen Beitrittsgebiihren und Mitglieds-

beitriige erlaubten jedem Arbeiter und jeder
Arbeiterin, der IWW beizutreten. Das war

ein wichtiger Grundsatz, denn jeder niehtor-

ganisierte Arbeiter war ein potentieller,
wenn nieht gar ein tatsiichlicher Streikbre—

eher, der den Interessen der Arbeiterklasse

wie auch seinen eigenen schadete.

Die Wobblies bemiihten sich, aueh Afro-

Amerikaner zu organisieren. Nicht nur im

»freien« Norden, auch im tiefsten rassisti-

sehen Siiclen warben sie fiir die One Big Uni-

on, und da sie von der Uberzeugung erfijllt

waren, daB alle Menschen die gleiehenReeh—
te genieBen sollten, weigerten sie sich, segre-

gierte Ortsgruppen zu bilden, in denenvdie

Afro-Amerikaner von den WeiBen fein siiu-

berlich getrennt wurden. Mit dieser radikalen

Opposition gegen weitverbreitete Rassenvor-

urteile waren die Wobblies ihrer Zeit weit

voraus.

Aber auch sier— wie viele Radikale jener
Zeit — erkannten die >>Rassenfrage<< nieht als

eine besondere Frage an und seherten die

Probleme der afro-amerikanischen Arbeiter

mit denen aller Arbeiter fiber denselben 61(0-

nomischen Kamm. Sie redeten von der unter—

jochten Arbeiterklasse, aber nieht von den

wegen ihrer Rassenzugehérigkeit unter-

drfickten Afro-Amerikanern, die in einer von

weiBen Mannern dominierten Gesellsehaft

leben muBten. Die weiBen, mannliehen

Wobblies betrachteten die Afro-Afrikaner —

ebenso wie die Frauen —

lediglieh als Ausge-
beutete des kapitalistisehen Systems, dcren

Probleme :sich mit der Absehaffung des Lohn-

systems in nichts auflosen wiirden. Damit

machten sie sich die Sache zu einfach. Rassis—

mus und Sexismus waren nieht nur 6kono-

misch begrfindet, wiirden sich nieht einfach

mir niehts, dir niehts verflfichtigen, wurde der

Viper Kapitalismus der Kopf abgesehlagen.
Die Sache war komplexer, als es sich die wei-

Ben, mannlichen Wobblies vorstellten. Sie

maehten sich aber iiber diesen Punkt nur we-

nig Gedanken.

Jobber

Der IWW gelang es nieht, die konservati-

ven Kollaborateure der AFL auszusehalten.

Die Abwerbung‘ einzelner Berufssyndikate
fiihrte zu nichts. So entsehloB sich die IWW,
sich den ungelernten Arbeitern, den umher—

ziehenden Holzfiillern, Bauarbeitern, Berg—
arbeitern und Erntearbeitern zuzuwenden,
die von Job zu Job wandertcn, zehn bis zwdlf

Stunden téiglich fiir einige Tage hier und eini-

ge Tage dort sehufteten und in primitiven, ab-

seheuliehen Lagern leben muBten, wo es oft

kein Stroh, noeh weniger Matrazen gab, wo

das Essen erbirrnlich, zuwcilen ungenieBbar
war, we es keine Wasehgelegenheiten, aber

Lause und Wanzen gab.
,

Die Bosse daehten nur an den Profit, und

aueh die Farmer interessierte nur, daB die

Ernte raseh eingefahren wurde. Manner,
Frauen und Kinder, die auf jeden Job ange—
wiesen waren, arbeiteten oft zwélf Stunden

am Tag auf den Erntefeldern in der prallen
Sonne und wurden mit einem Hungerlohn ab-

gespeist. Diese Arbeiter und Arbeiterinnen

wurden nieht besser als das Vieh behandelt.

Eher erging es ihnen noeh selileehter.

Westlich des Mississippi sehwiirmten die

Wobblies aus, um an den StraBeneeken und

vor den Personalbfiros zu agitieren, um of-

fentlich zu machen, wie miserabel die Ar‘

beits- und Lebensbedingungen dieser Men—

sehen waren. Von fiberall kamen die Wobb-

lies mit den Gfiterzfigen heran und klagten
ihr vor der US-Verfassung garantiertes Reeht

auf freie MeinungséiuBerung ein, das ihnen

aber von den Kapitalisten streitig gcmacht
wurde. Sie wurden in die Geffingnisse gewor-

fen, aber immer neuc Wobblies eilten heran,
die ihrerseits verhaftet wurden. Es dauerte

nieht allzu lange, da waren die Gefiingnisse
fiberfiillt, zuséitzliche Freunde der Kapitali-
sten in Polizeiuniformen muBten Dienst

sehieben, und immer mehr Gefiingniskost
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muBte herangekarrt werden, aber die mei-

sten Stadte konnten sich die steigenden Ko-

sten nicht leisten, so daB die Wobblies entlas-

sen wurden und in eine andere Stadt zogen.

Niemand sagte einem Wobbly, er miisse in

eine bestimmte Stadt fahren. Er machte sich

auf den Weg, weil das Unrecht, das einem-

Wobbly zugefiihgt wurde, ein Unrecht gegen

alle Wobblies war. Wenn immer sie gefragt

wurden, wer ihre (Radels-)Ffihrer seien, rie—

fen sie, sie batten keine Fuhrer, sie alle seien

Fiihrer. »Wir meinten genau das«, sagte Jack

Miller. »Das bedeutete nicbt, daB wir nicht

anerkannten, daB jemand ein besserer Red—

ner oder Organisator oder besser in diesem

oder jenem sein konnte, aber sie hatten keine

Autoritéit. Niemand schiekte einen IWW je-

mals irgendwohin, um irgendetwas zu tun.«

Mit bewunderswerter Hingabe widmeten sie

sich ihrer Sache, nahmen viele Risiken in

Kauf, und nicht selten waren sie mit der fibel-

sten Gewalt jener konfrontiert, die von sich

sagten, sie seien die wahren Amerikaner.

Vigilanten, von denen es in Amerika nicht

wenige gab, fiberfielen, wie Emma Goldman

berichtete, im Jahre 1912 das IWW—Quartier

in San Diego, zerschlugen in einer beispiello-

sen Randale die ganze Einrichtung, zerrissen

Broschiiren undl Zeitungen und griffen sich

die Wobblies, die sich zu dieser Stunde dort

authielten. Unter Flfichen und Schlfigen wur—

den sie zu einem Platz getrieben, an dem ein

Fahnenmast errichtet worden war. Die

Wobblies muBten niederknien, den Sternen-

banner kiissen und die Nationalhymne sin-

gen, woran sich eine allgemeine Knfippelei

anschloB. Danach wurden sic in Autos gela—
den und zu einem Rinderpferch gekarrt, we

816 achtzehn Stunden lang ohne ein Stuck

Brot und ohne einen Schlucl< Wasser aushar-

rcn muBtcn. Am nachsten Morgen wurden

sic in Fiinfer-Gruppen herausgeholt und

muBten ein SpieBrutenlaufen fiber sich erge-

hen lassen. Kniippel und Totschlager sausten

auf sie nieder, und sie muBten wieder den

>Banner der Freiheit und Demokratie< kiis-

sen. Nach dieser Tortur sagten die Vigilanten

ihnen, sic sollten versehwinden und sich hier

nie wieder blicken lassen. Die Polizei stand

ruhig daneben und feixte sich eins.

So wurde mit uneinsichtigen, un-amerika-

nischen Trotzkopfen umgesprungen, die an

den kapitalistiselhen Segnungen des American

Way of Life keinen Geschmaek finden konn—

ten.

Mobilitiit und Kampf
Die IWW kampfte fiir hohere Lohne und bes-

sere Arbeitsbedingungen und die Revolu—

tion. 1m Osten wie im Westen. Viele Takti—

ken, die die IWW erstmalig anwandte, fan—

den bald Einzug in das Arsenal der Arbeiter-

bewegung in den USA. Doch es gelang ihr

nicht, cine permanente Organisation im gan-

Zen Land zu bilden. Die Wobblies »zeichne-

ten sich in der Bildung von fliegenden Ein-

satzgruppen aus, sie improviserten groBartig.
Sie waren bessere Agitatoren und Propagan—

disten als Organisatoren. Sie unternahmen

keine einzige systematische Organisierungs-

kampagne, die doch das einzige Mittel war, in

Basisindustrien wie die Eisenindustrie einzu-

dringen. Die Streiks waren fiir sie vor allem

Gelcgenheiten, ihre revolutionaren Gedan-

ken zu verbreiten. Sobald der Kampf gewona

nen war, wechselten sie den Ort, ohne blei-

bendc Spuren zu hinterlassen. Die perma-

nente Organisation interessierte sie nicht. Sie

waren benachteiligt durch ihre Weigerung,

Vertrage zu unterzeiclmen, bestandige Bezie-

hungen mit den Unternehmern zu unterhal-

ten, einen Mechanismus zu schaffen, der er-

laubte, die Beziehungen zwischen Unterneh-

mern und Arbeitern in der Zeit zwischen zwei

Auseinandersetzungen zu' stabiliseren .
« (Da-

niel Guérin)
1918 hatten 100 000 Menschen eine rote

IWW-Mitgliedskarte. Die Bundesregierung

fiirchtete, es seien gar 2510 000 Wobblies im

Land.
’

LWeltkrieg .

In Europa tobte der erte Weltkrieg, die Men-

schen schlachteten sich ab;
— da durften die

Yankees auch nieht fehlen. Das Haus Mor-

gan, der riesige Geldtrust, hatte schon an-

derthalb Millionen Dollar ffir die Allierten

lockergemacht, damit sich die Sbldaten fiir

abgeschmackte Ideale zerfetzen und verstiim-

meln konnten. Im Juni 1917 landeten in San

Nazaire in Frankreich die ersten Yankeetrup-

pen, um
— wie ihnen President Wilson und

die Bande der Patrioten eingebleut hatten,—

einen Krieg zu fiihren, der alle Kriege been-

den sollte, um die Welt sicher fiir die Demo-

kratie zu machen. Derweil setzten die da-

heimgebliebenen Kapitalisten und staatlichen

Wiirdentrager alles daran, die Wirtsehaft im

»Land of the Free Ine.« sicher fiir den Kapita-
lismus zu machen.

Die IWW forderte ihre Mitglieder nicbt

auf, den Kriegsdienst zu verweigern; diese

Entscheidung _sollte jedem Wobbly allein

fiberlassen’bleiben. 1hr Bestreben lag eher

darin, den Klassenkampf zu intensivieren,
‘

worin viele Wobblies die effektivste Anti—

kriegspropaganda sahen. .

Die Kapitalisten schrien, die Wobblies sei—

en Kaiser Wilhelms Krieger, bezahlt von den

»Hunnen«, um das ganze Land durch Streiks,

Bombenattentate und Brandstilftungen in die

»Anarchie« zu stiirzen, und die Regierung
kam ihrer Aufgabe nach, das Eigentum und

die Profite der Kapitalisten zu sichiitzen.

Repressionswelle
Im Herbst 1917 wurden die IWW-Quartie-

re und auch Privatwohnungen von staatlichen

Agenten fiberfallen, die Tonnen von Mitglie-

i ‘W
'

“1?.

derlisten, B‘iichem, Broschiiren, Zeitunécn,
Briefkorrespondenzen wegkarrten und unter

Anklage, die IWW sei eine >>schiidliche«,
>>verriiterischev< und »kriminelle« Verschwore-

rorganisation, die sich der Ausfiihrung von

US-Gesetzen und den Kriegsanstrengungcn
widersetzt habe, wurden 166 Wobblies vor

Gericht gestellt und zu langjahrigcn Haftstra-

fen verurteilt. Versehiedene Bundesstaaten

verabschiedeten die >>Gesetze gegen den kri-

minellen Syndikalismus<<, um so jedcn »St6-

renfried<< hinter Gitter zu bringen, dessen

.einziges Vergehen war7 der IWW anzugehé—
ren.

Jede/r, die/der eine rote IWW-Kane in der

Tasche trug, wurde fiir vogelfrei erkliirt. Ein

Schmierfink einer Zeitung in Tulsa (Oklaho-

ma) geiferte in einem Editorial: >>T6tet sic ge-

nauso wie ilnr jede andere Art einer Schlange
toten wiirdet. Verwundet sic nicht leicht,

schieBt sie tot. Es ist keine Zeit, Geld fiir Pro—

zesse und Vertagungen und all sowas zu ver-

schwenden. Alles, was notwendig ist, ist der

Beweis und ein Exekutionskommando.« Und

die aufrechten Yankee-Patrioten maehten in

der Tat nicht viel Federlesens mit einem

Wobbly.
Frank Little war ein Bergarbeiter und ei-

ner der mutigsten und dynamischsten IWW—

Organisatoren, wie viele meinten. »Ieh bin

halb Indianer, halb WeiBer und ganz IWW<<,

pflegte er von sich zu sagen. Am 31.‘Juli 1917

hielt er eine Rede vor den streikenden Berg-

arbeitern in Butte (Montana), und nachdem

er sich in seinem Hotelzimmer schlafen gelegt

hatte, drangen in der Nacht sechs maskierte

und schwerbewaffnete Manner zu ihm cin,

verpriigelten ihn brutal und schleiften ihn an

einem Seil hinter ihrem Auto her, bis sie an

einer Eisenbahnbrficke hielten und ihn dort ‘

im Scheinwerferlicht erhangten. An scinen

Mantel hefteten sie ein Schild, auf dem zu le-

sen war: »Erste und letzte Warnung! 3-7-

77.D—D-C-S-S-W.« Es heiB, die Zahlen bezo- f

gen sich auf die Abmessung eines Grabes, 3

und die Initialen entsprachen den ersten

Buchstaben der Namen anderer Streikfiihrer

in Butte, um sie vor ahnlicher Behandlung zu

warnen, falls die Streikaktivitfiten nicht been-
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det wiirden. Es wurde nie der Versueh unter-

nommen, die Morder Frank Littles ausfindig
zu machen. .

lDie Kapitalisten waren Patrioten, weil mit

dem Krieg sehon immer gute Geschiifte zu

machen waren. Die Unternehrner in Centra-

lia (Washington) an der Westkiiste verdienen

gut am Holz, denn die Preise stiegen stéindig.
Allein die aufmiipfigen Wobblies. Die Wal-

darbeiter hatten ihre Arbeit zu verrichten

und sollten abends ausgelaugt auf die verlau-

sten Pritschen fallen. Amerika war ein groBes

Land, wo jeder seinen Platz hatte.

Am 11. November 1919 wollten die Patrio-

ten den Waffenstillstandstag feiern, hatten

sie doch ihre Markte in Europa gesichert.
Darauf konnten sie doch stolz sein. Zur Feier

des Tages wollten sie wieder einmal das

IWW—Quartier stiirmen und die Einrichtung

zertn’immern, wie sie es schon des ofteren ge-

>

tan hatten.

Die Wobblies bekamen Wind von der Sa-

che, und diesmal wollten sie sich mit der Waf-

fe in der Hand verteidigen. Ehe ihnen die

Munition ausging und das Haus gestiirmt

wurde, gaben drei Reaktioniire ihren Geist

auf. Einige Wobblies konnten fliichten, ande-

re fielen den Patrioten in die Hinde.

Wesley Everest war gerade aus Europa zu-

rfickgekehrt und der Holzféillergewerkschaft
in Centralia beigetreten. »Ich habe fiir die

Demokratie in Frankreieh gekéimpft<<, sagte

er, als er an diesem Tag noch einmal seine

Uniform anzog, »und ich werde fiir sie hier

kéimpfen.« Er schoB das Magazin seines Ge-

wehrs leer, warf es weg und lief in die W511-

der. Der Mob hechelte ihm hinterher. Er ver-

suchte durch den Skookumchuck—FluB ans

andere Ufer zn waten, doch als das Wasser

ihm bis an die Hiifte reichte, hatte ihn die

Meute eingeholt und stiirzte zu ihm heran.

Viermal schoB er mit seiner Pistole, ehe sie

Ladehemmung hatte. Es gelang ihm, noch ei-

nen SchuB abzugeben, und er traf den Anfiih-

rer todlich. Es war ein Neffe eines der groBen
Bosse, die die Hetzjagd angezettelt hatten.

Der Mob iiberwiiltigte Wesley Everest. Ei-
'

ner schlug ihm mit dem Gewehrkolben die

Z‘cihne aus, und sie schleiften ihn ins Geféing-
nis. In der Nacht holten sie ihn wieder aus sei-

ner Zelle heraus und fuhren ihn in einem Wa-

gen zu einer Briicke. Sie staehen ihm die Au-
‘

gen aus, rissen dzls Wangenl'leisch mit den

Fingern von den Augenhohlen und schnitten

ihm Penis und Hoden ab. Sic héingten ihn am

Brfickengelénder auf und durchsiebten ihn

mit ihren Kugeln.
Sieben Wobblies, die ihr Quartier vertei-

digt hatten, wurden zu langjiihrigen Haftstra—

fen. verurteilt. Die Morder Wesley Everests

muBten sich nie vor einem Gericht verant-

worten.

Knasi

Die politischen Gefangenen horten auch in

den Kerkern nicht auf, als Wobblies zu han—

deln. Ebenso wie vor den Geféingnismauern
kla‘gten sie aueh bier ihre Rechtc cin. Direkte

Aktionen wur‘den — soweit dies moglich war

— auch drinnen durchgefiihrt, um bessere

Haftbedingungen zu erlangen. Im Gefiingnis

von San Quentin weigerte sich ein Wobbly,
aueh nur einen Finger zu riihren, solange er

nicht ein Bett erhielt. das er iiber einen Mo-

nat lang. gefordert hatte. Als er in Einzelhaft

gesperrt wurde, bestanden dreizehn andere

Wobblies darauf, ihm Gesellschaft zu leisten-

.Nach vier Tagen des Protests fanden die

Kerkermeister schlieBlich ein Bett — nicht

nur fiir den streikenden Wobbly, sondern

aueh fiir 39 andere bettlose Gefzmgenc.
Es war eine auszehrende Zeit in den Ge-

fiingnissen. Jahre mit Sclileimsuppe, fortwéih-

renden Schikanen und MiBhandlungen durch

die Wérter. Als die meisten Wobblies in den

20er Jahren ans den Gefiingnissen kamen,

kehrten sie in eine veriinderte Welt zuriick.

Hoffnung aull eine Revolution gab es kaum

noch. Es war eine Zeit, die Scott Fitzgerald
einmal das »Jazz-Zeitalter« nannte, in dem

das »junge Amerikzm einem hohlen und zyni-
schen Hedonismus frénte; es war eine Peri-

odle der Prosperitfit. in der der Klassenkampf
zum Erlahmen gekommen war.

Spaltung
- KP

Auch die llWW war nicht mchr die gleiche
kéimpfende Kraft wie in den Jahren vor 1919.

In vieler Hinsicht wurde sic ein Opfer der sich

verschfirfenden lndustrietechnologie nach
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dem Krieg. Irn pazifischen Nordwesten

brachte das Automobil die Holzfallerlager

der >>Zivilisation<< naher. Eine groBere Bevol—

kerungsdichte infolge der Migration aus den

Siidstaaten verminderte den Bedarf an Wan-

derarbeitern, die mehr und mehr von Ortsan-

sassigen abgelost wurden. In der Landwirt—

schalft wurden zunehmend Maschinen einge-

setzt, die viele Erntearbeiter fiberflfissig

maehten. Diesen neuen Bedingungen konnte

sich die IWW nieht anpassen. Zudern schlos-

sen sich viele Wobblies der Kommunistischen

Partei an, die vom Prestige der Oktoberrevo-

lution zehren konnte, wiihrend die IWW —

obwohl sie die Revolution zunaehst begriiBt

hatte — angesiehts derv Ereignisse in der So-

wjetunnion auf kritische Distanz zu den Kom-

munisten ging.
1924 war das Schicksalsjahr der IWW, die bis

dahin trotz der staatlichen Repression und

Anfeindungen der Kommunisten immer noch

Mitglieder gewinnen konnte. Doch innerhalb

der Organisation schwelte sehon seit [ange-

rem ein Konflikt, bei dem es um die Frage

ging, ob die IWW Starker zentralisiert oder

dezentralisiert werden sollte. SchlieBlich kam

es zur offenen Auseinandersetzung. Als eine

Gruppe urn James Rowan, den die Wobblies

den »Jesus von Nazareth der Holzfaller des

Nordwestens<< nannten, Zur Losung aller Pro-

bleme der IWW ein >>Sofortpr0gramm<< vor-

legte, das eine radikale Dezentralisation und

cine weitaus grofiere lokale Autonomie als

bisher forderte und nationale Mitgliedsbei-

trage ablehnte. John I. Tamer zufolge hegte

Rowan wohl auch einen personlichen Groll

gcgen Vertreter des lWW-Hauptbfiros und

beschuldigte den »General Secretary-Treasu-

rer«, er habe tausende von Dollars aus dem

Vermogen der Organisation gestohlen. Uber-

haupt werde das Hauptbfiro nur v0n Gang-

stern und Raubern geffihrt. SchlieBlich kam

es 1924 zur Spaltung‘, und es gab zwei IWW’s.

Rowan ging als Vertreter der »wahren IWW«

sogar soweit, cine geriehtliche Verffigung zu

erwirken, um die Offiziellen in der IWW-

lHauptstelle in Chicago davon albzuhalten,

weiterhin fiber die Geldmittel und das Eigen-

tum der Gewerkschaft zu verffigen. Die Ro-

wan-IWW bestand allerdings nur lkurze Zeit

und verschwand 1931 fiir immer von der Bild-

flache. Die andere IWW dagegen setzte ihre

Arbeit fort.

Fred Thompson, Wobbly aus Canada und

>>Haus-Historiker« der IWW, meint, diese

Spaltung sei das schlimmste, was der IWW in

ihrer Gesehichte widerfahren sei. ware dies

nicht geschehen, hatte sie moglieherweise
noch einmal ihre Kratte sammeln konnen,

um den Herausforderungen des Kapitalismus
zu begegnen. Aber so nahm die Mitglieder-
zahl stetig ab. Die IWW verlor den groBten
Teil ihrer Presse, und als im Jahre 1932 der

neue »General Secretary—Tresurer« sein Amt

iibemahm, fand er nur noch 29 Dollar Bar—

geld vor.

Resiimee des ersten Teils

»Wenn wir die Geschichte der IWW betrach-

ten<<, sagt Fred Thompson, >>ist es wichtig zu

verstehen, daB wir aufgebroehen sind, um et-

was zu tun, was viel schwerer ist als irgendet—
was, was von irgendeinem irgendwo jemals
getan wurde. DaB es uns noch nicht gelungen
ist, das kapitalistische System abzusehaffen,
sollte keine Uberrassehung sein. Wir haben

die Idee nicht erfunden, daB die Arbeiter der

Welt zusammenhalten miissen, aber wir sind

1hre Verfechter in einem weitaus gréBeren
MaBe als andere Gewerkschaften gewesen.«

9

Die Wobblies waren keine Ubermen-l
sehen. »Wir waren gewohnliche Manner undl
Frauen<<, sagte Jack Miller. »Wir hatten die.

Schwachen und Verlangen, die alle anderen‘

Manner und Frauen haben. DaB wir so gew

wohnlich waren, ist, was wichtig ist. Gewohn-i

liche Menschen haben all diese bemerkens-l

werten Dinge getan, die — wie die Geschichte

uns zeigt
— die IWW erreichte.«

l
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l Was die osteuropiiischen Gesellschaftsforma-

.tionen eigentlich sind, wird nicht nur von

iwesteuropéiischen lntellektuellen, sondern

:zunehmend auch von der Bevolkerung der

ibetreffenden Liinder diskutiert »Soziali-

i stisch<< sagen die bezahlten oder iiberzcugten

iParteimitglieder sowie die Unpolitischen,
die schon seit jeher gewohnt sind, Begriffe
»von oben« fertig und ungepn’ift zu fiberneh-

men. >>Staatskapitalistisch<< sagt die kritische

Intelligenz, ohne fiber den Bereich der —

durchaus zutreffenden — okonomischen Cha-

rakterisierung hinaus, Osteuropa begrifflich
erfassen zu kijnnen. Mir erscheint der Aus-

druck >>Staatsmonopolismus<< am treffend-

sten, zumal in diesem Wort die alle Lebcns-

bereiche umfassende Totalitiit »realsozinlisti-

scher<< Staatlichkeir enthalten ist. Der Begriff
; beleuchtet einerseits die wirklich herrschende

soziale Gruppe. den Staat, andercrseits die

Form seiner total/itiir/en Herrschaft, den po-

litiSch-okonomisch-sozialcn Zentralismus. Es

scheint wichtig, diese fast schon banale Def-

inition nOCh einmal darzulegen, denn die Be-

richte westeuropz’iiseher Medien fiber »Li_be-
ralisierung<<, >>marktwirtschaftliche Off-

nung<<, oder gar >>Glasnost<< und >>Pcrestr0-

ika« in den Liindern der real existierenden

Barbarei lassen vermuten, in cinigen Jahren

handle as sich um ideologisch ML-oricntier-

te, ansonsten jedoch harmlos—westlich-demo-
kratisehe Staaten mit (sozialistischer) Markt-
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wirtschaft. DaB dies barer Unsinn ist, und

dal3 dennoch Veréinderungen in diesem Teil

Europas stattfinden, sind beides Tatsaehen,
die von immer mehr Menschen bewuBt er-

kannt werden.

Wie sieht die Lage aus?

DaB die Liinder Osteuropas nicht nur keine

einheitliche Masse marxistischer Staaten

sind, sondern auch — schon teilweise offen —

schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten
aufweisen und miteinander austragen, ist all-

gemein bekannt. Die >>Einheit<< bestchr ledig-
lich aus dem Einparteienstaat, der Zugehév
rigkeit zum Warschauer Pakt und der Herr-

schaftsideologie des Marxismus-Leninismus.

In den letzten 5 bis 10 Jahren jedoch Iraten

die Unterschiede zwischen diesen Sraaten,
sowic Konflikte innerhalb der einzelnen Lim-

der wesentlich stiirker in den Vordcrgrund.
Die in einigen dicser Liinder erfolgte 6kono-

mische und politische >>Auflockcrung<< war

zumeist Folge der ungeheuren Verschuldung
an einzelne westeuropfiische Banken. Die

Unffihigkeit, Schulden zuriickzuzahlen

brachte 2.8. in Polen oder Ungarn die Regie-
rung dazu, cine >>halboffenc<< okonomische

Diskussion fiber moglichc Auswege aus der

Miserc zuzulasscn. Wirtsehafts- und Litera-

turzeitschriften brachten — und bringen —

friiher undenkbar kritische Artikel fiber die

Inkompetenz staatszcntralistischer Okono-
mie. Impliziert war natiirlich auch eine Kritik

Photo: Klaus Malorny

am politischen Uberbau, geschickt verpackt
und éiuBerst harmlos. Diese Olfnung, und das

plotzliche Auftretcn der semi-lcgalen Oppo-
sition der >>Rellorm~0konomen<< war jedoch
ein geschickt eingcsctztcs Mittcl. die lebens-

notwendige gesellschaftliche Reformdiskus-
sion in 6konomische Bahnen 211 kanalisicrcn,
urn somit einerseits von politischen und sozia—

len Fragen abzulenkcn und undercrscits dic

Diskussion auf die 6konomisch geschulte Eli—

te-Schicht der Wirtschaftswisscnschaftler zu

beschriinken, die zumeist gcsicherte Stellen,
und — relativ —

giinstige Monarslohne habcn;
also an radikalen gcsellschaftlichen Veriinde—

rungen kein Intercsse bcsitzen konncn. Die

von der Partei beschworcne Losung>>Das
Land hat in allercrster Linic ékonomischc

Probleme« ist schlicht und einfach gelogen.
Abgesehen davon. der crst die unvorstellbar

durchbiirokratisierte und nur an ihrer eige-
nen Herrschaft intcressiiertc Stzmtsffihrung
selbst fiir die wirtsclmltlichc Miscrc verantw-

ortlich ist, versucht sic auch noch dcn Mangcl
>>bflrgerlicher Freiheitcm, die ja nichts andc-

res, als grundlegende Mcnsclienrechte sind,
vollig in den Hintergrund zu stellen und als

nebensfichlich abzutun. Niclit nur wcrden die

vom Staat verursachten Problemc auf die Be-

vélkerung abgewiilzt‘ die Domiitigung dcr

Menschen wird auch durch dic permanentc

Aufrechterhaltung ilrrer Reclitlosigkcit. Ab-

héngigkeit uncl ignorant-bfirokratischer Bc—



-

vormundung ergénzt. Die gemeinsame All-
"—

tagserfahrung der osteuropaischen Bevolke-

rungen ist der tagliche Kleinkrieg gegen die

stupiden Schreibtisclhtater und fiir die Be-

schaffung grundlegender Waren, oder sogar

Lebensmittel. Die soeben erwéhnte 6kono-

mische »Offnung« einiger Lander, wie Un-

garn, Polen, und in den letzten Monaten auch

Bulgarian, bedeutet nichts anderes, als daB

der Bevolkerung jetzt das »Recht« anerkannt

wurde, materiel] zu iiberleben.
Das »Reeht«, kleine prlvate Unternehmen

betreiben zu dilrfen, ist ftir den Staat in dop-

pelter Hinsicht ungefahrlich, ja sogar er—

wiinscht. Eincrseits wird hier eine Arbeits—

sphéire geschaaffen, we die Menschen unge—
g

fahr 4-5 Stunden am Tag intensiv arbeiten,

die Produktivit'at wird'also erhoht, ohne sich

um die totale Unterbezahltheit der entfrem-

denden Staatsarbeitspléitze kfimmern zu mtis—

sen. Andererseits: wer 10 oder 12 Stunden

am Tag arbeitet, wird wohl kaum bereit sein,

nach Feierabend kleine Diskussionszirkel zu

bilden, mit Kollegen seine Lage zu bespre-

chen ,
oder sich gar oppositionell zu organisie-

ren. Dementsprechend hat die Opposition in

den staatsmonopolistischen Landern so gut

wie keine Kontakte zur Arbeiterschaft, zwei

Ausnahmen sind hier natiirlich die autonome

Gewerkschaft SMOT in der Sowjetunion, so-

wie die einzelnen illegalen Betriebsgruppen

der Solidarnosc.
. '

.
,

In Ungam begibt SlCh die staatstreu—refor—

mistische Opposition immer mehr in die ~

teilweise selbstverschuldete — Isolation, hat

sie es doch immer fiir wichtiger befunden,
wohlformulierte Appelle an die Macht einzu-

reichen, doch bitteschon ein wenig mehr zu

demokratisieren, als mit alien existierenden

Schichten der Bevolkerung
—- alten Men—

SChen, Arbeitern, »Randgruppen«
- Kon-

takte herzustellen, um gemeinsame interes-

sen herauszufinden. In Polen fungiert noch

cine intakte Opposition, mit einem iiberra-

schend breitangelegten SamisdaFNetzwerk,
0b sic jedoch ihren EinfluB in die Realitat

umsetzen kann, wird sich noch zeigen. Der

permanente Widcrstand der polnischen Men-

schen gegen das System
—- 1956, 1968, 19701

1976, 1980 — laBt jedoch hoffen. Die Tsche-

choslowakei und die DDR sind wohl die ver—
.

knochertsten und diktatorischsten Regimes
—

von Rumanien jetzt mal abgesehen -, die

sich auch am hartnackigsten gegen den Re-

formgeist Gorbatschows wehren. Wahr—

Scheinlich werden sie in den naehsten Jahren

langsam zu einem >>ungarischen Modell« be-

reit sein, d.h. mehr Marktwirtschaft mit
gleichzeitig strengerer ideologischer Fiih-

rung. Die in der DDR lebenden Jugendlichen
haben im Friihling bewiesen, daB auch Rock—

musik noch revolutionar wirken kann. Rumc'i—

nicn ist in mehrerer Hinsicht eine Ausnahme

im Ostblock, da es mit seiner feudalistischen

Familienfiihrung ein lebendiges Beispiel an-

achronistischer Herrschaft in Europa dar-

stellt, und weil Rumanien sich in den letzten

Jahren so etwas wie eine national-sozialisti—
sehc Ideologie angeeignet hat. Offen wird die

Hoherwertigkeit Rumaniens propagiert, und

damit verbunden gegen andere, im Land le—

bende Minderheiten gehetzt,
—

gegen Un-

garn und Deutsehe. Die faschistoide Struktur

wird durch die Geheimpolizei Securitate ge—

stfitzt, die in ihren Mitteln der Gestapo in

nichts nachsteht: die Liquidierung Anders—

denkender, das Verschwindenlassen unlieb-

Samer Personen, die Terrorisierung der ge-

Samten Bevolkerung hat eine unglaubliclhe
Einschfichterung der rumanischen Menschen

bewirkt. Zum Staatsterror kommt die bank-

m

rotteste und korrupteste Wirtschaftslage der

gesamten Region. An aktiven oder passiven
Widerstand ist nicht zu denken. Die Formel

>>perrnarienter Lebensmittelrnangel + faschi-

stoide Diktatur<< lafit langsam nicht nur jede
abweichende Tat, sondern auch jeden abwei-

chenden Gedanken im Keim ersticken. Der

jetzt krebskranke Partei—Ffihrer (ruminiseh:
Conducator) Ceaucescu wird in einigen Jah-

ren dureh irgendeinen Familienangehorigen
ersetzt, und da das Land so gut, wie fiber-

haupt keine revolutioné'u'en Traditionen hat,
wird es in den nachsten Jahrzehnten walir-

scheinlich auch weiterhin nicht zu Unruhen

>>von unten« kommen.

Osteurepa nach Gorhatschow

Sowohl die einzelnen Parteiffihrungen, als

aueh viele Bevolkerungsgruppen sind ange—

sichts des Reformkurses der neuen sowjeti-
schen Fiihrung verstort und irritiert, natiirlich

aus unterschiedlichen Griinden. Die Partei ist

vorwiegend um ihre Privilegien besorgt, voll-

kommen grundlos, da die »Perestroika«

spfitestens bei den Grenzen des Systems halt

maehen wird: weder wird sie das Einparteien—
system, noch die ffihrende Rolle der Partei in

Frage stellen‘. Die Menschen im Ostblock, ge-
wohnt an plotzliche Windwechsel, und de-

mentsprechend skeptisch bis abgebriiht, wol—

len >>erstmal abwarterw. Genau dies konnte

sich auf lange Sicht als ein Fehler erweisen.

Denn die Erkenntnis, Reforrnen von oben

kennen eh keine Veranderungen erbringen,
ist an sich wertlos, wenn daraus keine Konse-

quenzen gezogen werden. Die sowjetischen
Losungen treffen auf eine nach 40 Jahren dik-

tatorischer Bevormundung entpolitisierte, oft

zynische und gleichgiiltige Bevolkerung. DaB

dennoch die Bereitsehaft da ist, die Lage zu

verandern, wird offensiehtlich. Das seit 4O

Jahren herrschende gegenseitige MiBtrauen

zwischen Staat und Volk wird durch die neu-

en Losungen aus dem Osten weiter .ver-

scharft. Die Parteien fragen sich, ob dadurch

die ~ ihnen durchaus bewuBte f Unzufrie-

denheit der Massen nicht legal sanktionierten

Ausdruck finden wird. Ihre Befiirchtungen

sind teilweise berechtigt: die Diskussionen
der Menschen erreiehen langsam, aber un-

aufhaltsam die Medien. Die Bevolkerung ih-

rerseits befiirehtet, daB die sowjetischen Los-

ungen fiber Demokratisierung und O‘ffenheit

leere Floskeln bleiben, wenn sie nicht sogar

in 1—2 Jahren vollkommen beis’eite gescho-
ben werden. Sie weiB um die Kurzlebigkeit
>>historiseher Wechsel« in Moskau. Il'ire Kri-

tik, die neuen Formeln wiirden verkiindet bei

gleiehzeitiger Beibehaltung der alten, ganz-

lich vermoderten Strukturen, scheint ange-

sichts der Geschichte der Sowjetunion und

Osteuropas vollkommen berechtigti Bleibt

also alles beim Alten?

l
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Die Diskussion unter den verschiedenenl
Bevolkerungsgruppen erreiehen langsam den;
Punkt, wo man um die Systemfrage niether-.

umkommt. DaB die Arbeiter, Angestellten,l
Bauern, Jugendlichen und >>Aul3enseiter<< diel
kommunistische Diktatur ablehnen, istallge-l
mein bekannt. Was sie anstelle wollen, ist beil
weitem nicht eindeutig. Natiirlich treffen diel
aus Moskau kommcnden Forderungen aufi
Zustimmung: wer mochte nicht in groBerer
Demokratie, unter freicren Umstz‘inden leben

und arbeiten als bisher? Wer mochte nicht,
daB die Zeitungen offener, kritischer wer-l
den? Den meisten ist dieser Generalsekretari
verhaltnismaBig lieber, als ein neostalinistin
scher Greis mit Anti-Alkohol-Kampagnen.l
Doch die Angst um die Verganglichkeit sol—l
cher Neuerungen ist durchaus bereehtigt. For,die Demokratisierung der Sowjetgesellschaft

I

l
1

gibt es keine einzige verfassungsmaBige Ga-

rantie, sie ist und bleibt also eine groBziigige
Gabe des barmherzigen, aufgekliirten Fiir-|
sten. Trotzdem konnten sozialrevolutionarej
Krafte in der gegebenen Situation cine Chan— 1
cc sehen, eine sehr selten wiederkehrende;
Chance der Erweiterung sozialer Freiréiume. ‘

Dies ist umso dringender, da die politischen l
»Denker« der Opposition‘lediglich reformi-

l
stisch gefarbt sind, und von einer eventuell

l
eintretenden sozialen Revolution am meisten

1‘

fiberrascht sein wiirden.
‘

Gegeben ist also eine materiell und poli—
‘

tisch unzufriedene Masse und Regierungen, 1

die friiher oder spater gezwungen sein wer-

‘

den, auf sowjetischen Druck irgendwelche;
(Schein-)Reformen einzufiihrcn. Hat Osteu-

ropa eine revolutionare Perspektive?
Was tun? oder: i‘

Warm kommt die soziale Revolution? l

Das schlimmste, was den Bevolkerungcn der“

osteuropéiischen staatsmonopolistisehcn Ge-i

sellschaften in 40 Jahren angetan wurde, ist,

,

die permanente Zertriimmerung ihres SelbstJ
vertrauens und des Vertrauens auf die kollek-I

tive Umwalzung der Diktatur. Das Hauptar-i
gument gegen jegliche soziale Veranderung!
war und ist die Anwesenheit sowjetischer:
Panzer. Die meisten Revolutionen in diesen‘
Landern seit 1945 stieBen auf moralisch und‘
militarisch desolate Regierungen, die aus ci-1

gener Kraft niemals in der Lage gewesen wii-l

ren, die Lage zu >>normalisieren«, mit Auswi
nahme der ErschieBung streikender polni?
scher Bergarbeiter durch die polnische Milizl
irn Jahre 1970. Bei der 1956er ungarische‘nl
Revolution standen sogar die meisten Solda-l
ten von erster Minute auf der Seite der auf-‘E
standischen Arbeiter und Studenten, und es‘

gelang auch oft, Kontakt zu einriickenden 50-»

wjetischen Soldaten zu km'ipfen, und sie‘ dar-i
iiber aufzuklaren — und oft: zu fiberzeugen,l
daB im Land keine »fasclhistische Kontcrre-f
voluti0n« stattfand. Wenn sich also die Lage:
der Bevolkerung weiter zuspitzen wiirde, wie;

dies hochstwahrscheinlich der Fall sein wird;
kommt die eventuell revoltierende Bevolke-i

rung um eine Art Verstandigung mit den be—

waffneten Kraften nicht herum. Gerade hier-,

zu bietet sich jetzt eine Chance: Wenn in den

nachsten Jahren die sozialen Diskussionen,
die durch >>Glasnost<< oder >>Perestroika<< er-

moglichten groBeren Freiraume nutzen, tat-t
sachliche lnhalte zu erarbeiten; wenn also die ;
Menschen anfangen

— scheinbar unter diesen

Parolen - in Wirklichkeit jedoch autottOmé

und dezentral zu handeln, wird sich bei einerf

kiinftigen Revolte kein sowjetischer Partei-3
chef finden, der den Prestigeverlust eines;
Biirgerkriegs in einem der besetzten Lander,

tragen konnte.
g

1

l



Was ich meine: diese Slogans bieten heute

ieinen Rahmen, den man zunachst »von un-

iten« mit Inhalt fiillen, erweitern sollte, dlurch

iselbstbestimmtes Handeln usw.; spater je-

i doch, bei gegebener Situation ruhig zerstoren

sollte. Eine Vorbedingung hierffir ist natiir-

‘lich, daB gesellschaftliche Diskussionen auch

:1 innerhab derUDSSR selbst stattfinden. Be-

:sonders unter Jugendlichen und jungen Ar-

beitern, weil sie es sein werden, die als Besat-

:zer nach Osteuropa geschleppt werden. Sie

f miissen fiber die Realitéit in diesen Léindem,
l sowie iiber mogliche Perspektiven aufgekléirt

;werden, denn eine Revolution wird nicht un-

“blutig stattfinden, und es hat keinen Sinn,

'osteuropaische Aufstandische durch unwis-

lsende — und somit leicht manipulierbare ,_

'1

Sowjetsoldaten erschieBen zu lassen.

l Eine wichtige Einschrénkung aus der neus

ten Realitfit muB jedoch anerkannt werden:

‘groBe Teile der Bevolkerung sehen fiber-

“haupt keine Alternative zum Staatskommu-
5 nismus als den Kapitalismus. Was konnte sich

.1 fur libertéir denkende Menschen m.E. in Ost-

.europa daraus ergelben?
'

i a. Es ist wichtig, die gegebene gesellschaftli-

iche Realitéit nicht als unveranderlich anzuse-

.hen. Anarchisten sollten die dominierende

,»Gedankenmauer« durchbrechen, Realitat

sei nur die unmittelbare Gegenwart. Utopien
lsind lediglich noch nicht verwirklichte Reali-

l'taten.

i b. Die grundlegende Unfahigkeit dser Oppo-
‘

sition, zu werktatigen Menschen Kontakte

herzustellen, sollte genutzt werden. Eine

Chance lfiir uns, unsere Gedanken und Ideale
“

praktisch darzustellen und mit anderen Men-

l schen durchzudiskutieren. Jede Art der indi-

f viduellen und sozialen Isolation ist zu vermei-

.

den.

6. Die zunehmende Zentralisierung der Op-
:

position zu stoppen. Da die Polizei iiber jede
i
Gruppe Bescheid weiB, ist die Struktur der

dezentralen Kleingruppen gfinstiger, als 1, 2

‘
groBe Zirkel um 2,3 Samisdatbl‘atter. Inner-

. halb der Opposition versuchen, die demokra-

tisch-sozialistischen Krafte zu radikalisieren,

die libertare Perspektive series in Betracht

zuziehen.

d. Die gegebenen kulturellen Freiraume

durch autonome Gegenkultur zu nutzen. Av-

antgarde- und Punkgruppen, autonome Vi-

deonetzwerke, unabhangige Filmgruppen
T konnten in nachster Zukunft grofie bewul'st-

seinsméBige Veréinderungen herbeifiihren.

e. Die unbewuBt und latent vorhandenen an-

archistsischen Denk- und Handlungsweisen,
j wie Sabotage, Warnstreik, SpaBguerilla usw.

‘ beWuBt machen, und versuchen, ein dezen-

trales System der Subversion zu schaffen. Bei

der Arbeiterschaft ganz besonders darauf

achten, die Arbeiterselbstverwaltung als —

realsierbare —— Idee aufrechtzuerhalten.
. f. Die Grundeinstellung zu verbreiten, im-

mer alles Gegebene auf seinen Sinn zu hinter-

fagen und die Leute zu immer tieferen Fragen
fiber Sinn und Unsinn staatlicher Strukturen

zu bewegen. Das} gilt natiirlich genauso fur

Euch im Westen!
'

Herzliche GriiBe an Euch alle! Vive l’anar-

chie!

Budapest, im Hier undl Jetzt
‘

Chen. Er suche sie dort nicht. Riefe er ihre El-

Irgendwann notierte ich den Satz: Das Einzi-

ge, was mich an Berlin interessiert, sind seine

Grenzen. Erschrocken striCh ich ihn durch,

da er keiner vernfinftigen Priifung standhiilt.

Und doch wachst er sich zum Thema aus,

das mich nicht loslaBt, die reale Absurditat

des Ost-West-Austaus‘chs von Dingen, ldeen,

Menschen.

TV, ein Fernrohr mit verzerrender Optik.
Die Mauer als Prisma, durch das sich Pro—

bleme vielffiltig spiegeln.
v

Die Ostler im Westen, der Westen im

Osten —— die Muster gegenseitiger Wahrneh-

mung sind nur behutsam zu entschliisseln. Al-

lein die verschiedenen Motive von Leuten, in

die Bundesrepublik fiberzusiedeln.

Zum Beispiel A. lernt besessen polnisch,
liebt jene Kultur. Nach dem Aufbliihen der

Gerwerkschaft Solidamosc darf er nicht mehr

hinfahren. Wie faSt jeder Burger der DDR.

Er bemfiht sich lange um eine Erlaubnis.

Auch nach Aufhebung des Kriegsrechts wird

ihm diese Verwehrt. A. beantragt die Ausrei-

se. Man genehmigt sie rasch. Als Westberli-

ner setzt er seine Studien in Polen fort.

Oder: Eine Frau aus Leipzig will riiber,

weil ein Westler sie umzubringen droht. Aus

Eifersucht. Zwar diirfe er nicht mehr einrei-

sen, drohe aber mit Identitéitsschwindcl und

stiinde eines Tages garantiert vor der Tfir. Sie

meint, in der BRD konne sie besser untertau‘

tern an, tun sie so. als ob sie noch in dcr DDR

lebe.

Die geschlossene Grenze produzicrt Ge-

schichten am laufenden Band, gigantische
und banale.

Georg, der Abend liir Abend durch die

StraBen zieht. Er sucht dcfckte, kostenlos

funktionierende Tclcfonzellen. Sonst werden

die Gesprache mit seinem Westberliner

Freund zu teuer. Einreisen darl der nicht

mehr. Und einen eigencn TelefonanschluB

bekommt Georg erst nach Vorlage eines

Dringlichkeitsbescheids seiner Arbeitsstclle

und mehrjahriger Wartczcit.

»Wir lassen uns cben die Butter nicht vom

Brot nehmen!« vcrteidigt ein Mauerbauer

der ersten Stunde das Ding vor seinem rebel-

lischen Sohn. Der hat einen Antrag und kon-

tert beim abendlichcn Streit: »Achtct lieber

darauf, ob das Brot schon schimmlig ist!«

AIS ich mit dem Fotogral‘cn Harald Haus-

wald seine Bilder aus Berlin sichtetc‘, fielen

mir oft alte Leutc. Uniformiertc und Kinder

auf. Beim Durchbliittern cigcncr Notizcn

stieB ich immer wicder auf Uniformiertc,
Kinder und —— die Maucr. Jcne Sperranlagcn
sieh’t man auf seincn Aufnahmen kaum. Liegt
das nur am Verbot, sie zu fotografiercn? Ich

denke, nein. Die Grenze cxistierl da, wo sic

nicht zu sehen ist.



Ein stets vorhandener Partner in allen
Dialogen, dessen Reaktionen einzukalkulre-

ren sind.

Die Mauer fiir den, der aus dem Land

geht, ist eine andere als fiir jenen, der beleibt.

Oder fiir den, der durehgehen kann in beide

Riehtungen. Und fiir den lfremden Beobacli-
ter geriit sie zum anstaunenswerten Eigen-
kum. — Das verriegelte Tor zur Welt bleibt
ein Tor. — Ein Ort der Widersprfiche. Die

Zahl der Besuchsreisen von Ost nach West

stng 1986. Die Zahl riskanter Fluchtversuche

cbenso. Westpolitiker fordern lauthals den

Fall des Monstrums —um dlann seine Nutzung

als Bollwcrk gegen einsickernde Asylbewer-
ber Zu verlangen. Und in der DDR erzeugt

die >>Rcise-Apartheid« (Jfirgen Fuchs? neue

Spannungen. Die einen diirfen kurz in
den

Westen, die anderen nicht in die mit
der

DDR befreundeten dstliehen Staaten rersen.

Die Mauer wird immer normaler.

Und immer anmaBender, unertréiglicher.
Eine Diskussion fiber sie findet kanm

mehr statt. Wer heute aufwéichst, akzeptlert
sic widerstandslos Oder lelhnt sie rigdros ab.

Letzterer zeigt sich auch nieht berelt, fiber

Cinige handfeste Griinde ihrer Entstehung

nachzudcnken.

>>Erstarrt sein in einem Kampf,.der im Aru-
genblick allgemeiner Reglosigkeit am heftrg-
sten tobt.« (Franz Kafka)

/ we -
,
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von Lutz Rat/gnaw,
Berlin (032‘)
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Seit dem 18. Jahrhundert soll die Archi-

tektur Bauten entwerfen, »urn Maehtkonzen—

trationen zu férdern und nicht, um gesam-

melte Maeht zu priisentieren.« Alexander

Tzonis erklz’irt dies und hat nicht die Mauer

im Sinn. Dabei muB sich die Bevélkerung

durch sie intensiv auf die eigene”Macht kon-

zentrieren, da sie ihrer Regierung nicht ohne

weiteres entweiehen kann. Die vermag sich

ungestbrter der Arbeit an ihrem Volk zu wid-

men. Representation unseres Staates durch

diesen *»antifaschistisehen Schutzwall« sollte

nicht seine Aufgabe sein.

Das wird sich findern. Die Zeiehen der

Zeit stehen auf Verschdnerun‘g mindestens

der Statistik. Bald rasen gut verriegelte
DD‘R-Busse zu Vier-Stunden-Fahrten dureh

Berlin/West. 'Vielleieht gibt es bei einem

Freundsehaftstreff mit einer SEW-Ortsgrup--

pe sogar eine Versehnaufpauée. Organisier-
ter Massentourismus bleibt sowieso die beste

Methode, an einen Ort zu fahren, ohne von

ihm viel mitzubekommen.

Die Reisezahlen erhéhen sich betréelit-

lich, wenn manehe die Touren dreimal die

Wo‘ehe absolvieren. Die DDR hilt so kiinfti-

ge Versprechen, eine bestimmte Anzahl von

Besuchern alljéhrlich durch Westberlin zu

kutschen.

Fiir jene, die absolut nicht diirfen, baut

man ein >>Naherholungszentrum Berlin/

West« in die Hauptstadt. Fiir horrende Ein-

- doc/1 ein neues Ganzes. Unertrligllch, meinen

l

trittspreise geht es da auf Abenteuertrip. Did
Sehenswfirdigkeiten des Westteils in verklei7
nerter Ausffihrung gestaltet, garniert mit

Peep-Shows, fiir DDR-Auftritte gemietetenl
Arbeitslosen und Drogensfichtigen. Fliegen-l
de Handler, Gauner, die mit Westniveau ar»

beiten.

Gegen die Amerikaner demonstrierende:

Menschen imitieren allerdings Sehauspieler.
Man weiB nicht, wie unsere Verhéiltnisse au .

Originalradikale wirken.

Bewéihrt sich dieses Disneyland, kann die

gesamte westliehe Welt in unser Land inte-

griert werden. Nach und naeh en miniature

als Vergnfigungspark. Wer hat dann die

Stim, weiter iiber das Ausgesperrtsein van;
der Welt zu klagen?

‘

"

Und die Mauer selbst kiihn mit Siiulen,
Tiirmen, Sehmuckelementen verzieren. Eine

Art spfitantikes Bauwerk im postmodernen
Gewand. Der deutliche Unterschied zur chi-

nesisehen Mauer ist zu beriieksichtigen, um

hastigen Weltreisenden Vcrwechslungen zul
ersparen. l‘

Oder die Grenzsicherungsanlagen mit

Pflanzen und Blumen umgrfinen. Scltene Kii- i

fer und Kleintiere ansiedeln, das Ganze als!
6kologische Nische deklarieren. Die von

Kletterpflanzen umrankten Postentfirme ge-
raten zu Natursehutzwachstationen. Ein Be-l
treten jener Reservate wird im Interesse der'

Pflanzen und Tierweltkonsequent verhindert.

Die Grenze als grime Lunge dureh Berlin, ;
da mfiBte es gelingen, im Westen Sympathi—
santen zu gewinnen . . .

‘

Anm. d. [SF-Red..- Lutz Rathenow, geb. 1953

in Jena, zog 1977 nach Ost-Berlin. Zusam-

men mit Harald Hauswald hat er beim Piper-
Verlag ein Bueh fiber »Ost-Berlin — die an-

dere Seite einer Stadt in Texten und Bildern«

verélffentlieht. »Die Energien der Stadt zogen
um an. Ihre Kontraste. Eine halbe Sradt and

die einen. Der einzige On in diesem Land, an

dem man leben kann‘r sagen andere. Das

Schaufenster der DDR. Ein Hauch van Welt. «"’

Lutz Rathenow weist uns in einem Brief be-

sonders auf Kapitel 3 des Buehes hin: ». . .

im dritten Kapitel werden viele Szenen-

Aspekte behandelt —- mit Erwiihnung anar-

chistiseher Kreise hier.« 1

A15 Pendant kennte Walter Leo’s Buch

fiber Berlin (West) Die Steine reden noch —,

Menschen and Harmer erza‘hlen ihre Ge-

schichten gelesen werden. Es handelt sich um

einen Geschichtenfiihrer entlang der Mauer, r'

vom Platz der Republik (friiher Kénigsplatz)
bis zum Anhalter Bahnhof. Wir erfahren Ge-

schichte und Geschichtehen, die sich hier zwi-

schen 1900 his heute abgespielt haben: die
‘

einzelnen Kapitel ordnen scheinbar nicht zu-

sammengehérende und doch oft nur zu iden— 1

tisehe Ereignisse einander zu. Beispielsweise
finden sich unter der KapiteliiberSchrift Trau-

me von Mach! Gesehichten zum Gcfechts-
stand Tschuikow im April 1945, zum Groflen
Preuflisch-Generalstab 1871-1919, oder Groc-

nerfolgt Ludendorff. 316 5., Berlin 1987.

Bezug: Edition Ahrens im Clemens Zerling
Verlag, Graefestr. 26a, 1 Berlin-61.



Spanische Friedhofe der GroBstadt zeichnen

sich dadurch aus, daB zwischen ihnen und der

:Stadt, in der die Lebenden wohnen, kein Un-

iterschied zu herrschen scheint. Die Stadt der

‘Toten, die Necropolis heiBt, und die Stadt

jder Lebenden kennt Wohnhauser, die hoch-

gestreckt aus dem Boden wachsen und zwi-

gschen denen selten Platz fiir Grunflachen ist.

Beide Stadte drangen sich zumeist in der Na-

‘ he von SchnellstraBen, und Lebende wie Tote

'wissen weder um die Qualitat'des Schutzes

3
vor Larm noch der Totenruhe. Das liegt zum

:;einen daran, daB nur die GroBstadt selbst

idem Arbeitssuchenden in dem weiten und

ltrockenen Land Lebensversorgung und ge-

qringen W0 hlstand versprechen kann. Zum

i
anderen integriert die schnell wachsende

u Stadt immer wieder von neuem die an den

;AuBcnrand der Stadt geschafften Toten, so

daB die Stadt der Lebenden immer Stadte
F

von Toten, wie 2.B. in Madrid Vier dieser

} Art, beherbergt.
Friedhofe in Spanien sind museal, denn

l auf ihnen reihen sich haufig die alten Nekro-

; polen aus léingst Vergangenen Jahrhunderten,
‘

die sich zumeist groBbfirgerliche Familien

T bauen konnten. Heute sieht man neue impo-
sante Konstruktionen dieser Art nur noch sel-

i ten, was nicht nur daran liegt, daB die alten

iGroBbfirger fehlen. Auch ffir diese ist der

‘
Platz in der Stadt der Lebenden wie der To-

ten langst zu knapp geworden, so daB sie eher

E der Stadt zu entfliehen suchen. Heute linden
‘

sich auf den stadtischen Friedhbfen eher die

} langen Totenwande (Kolumbarien), in denen
‘

die Sarge oder Urnen mit den sterblichen

, Uberresten der Unterschichten verschwinden

7 und die die burgerliehen Prunkmausoleen in

1 einer Art Hijusermeer einbetten.

i Auch der Cemetiri del Sud-0&9: der

1 Hauptstadt Catalunyas (Kataloniens) liegt an

1 der SchnellstraBe. Er ist der einzige groBe
‘Friedhof Barcelonas, der sich im Siidosten

i der Stadt auf dem Berg Montjuic befindet.

‘ Dieser Berg ist beriihmt wie beriichtigt. Be-

riihmt ist er wegen des sich dort befindenden

f groBen Vergniigungsparks, des Parque de

Atracciones, einer Art spanischem Tivoli,
und wegen der Fundacién Miré, die nicht nur

- Werke des groBen spanischen Kiinstlers Miro

umfaBt. Sein ben‘ichtigtes Ambiente erhielt

.

der Berg wegen des sich dort befindenden

‘
Militéirkastells aus der Zeit der Kampfe mit

1

Felipe IV von 1640, das immer wieder als Ort

von Massenerschiefiungen an spanischen
»Querulanten« diente. So wurde hier im J ah-

re 1909 der spanische Anarchist und Reform-

padagoge Francisco Ferrer erschossen wie

auch im spanischen Bfirgerkrieg Massener-

schieBungen an Republikanern und Anarchi-

sten durchgefiihrt. Die Leichen der erschos-

senen Widerstfindigen wurden in der Nahe

des Castillo in ein Massengrab geworfen.
‘Dieses Massengrab ist heute in den Cementiri

del Sud-Oest integriert und seit neuestem ge-

stalterisch fertiggestellt worden. Bis

1983 wuBten woh] nur wenige, was sich hinter

der offengelassenen groBen Griinfléiche ver-

birgt, noch kein Hinweis deutete darauf hin,

daB es sich hier urn ein besonderes Graber-

feld handelte. Das Fossar befindet sich ganz

in der Nahe des Eingangs zum Friedhof und

birgt, nach einem Hinweis, der einer dort ste-

henden Denkmalsskulptur zu entnehmen ist,

nur die Leichen der in Spanien getoteten 1n-

terbrigadisten. Beim Betreten des‘ Gréiberfel-

des erwarten den Besucher mehrere Sand-

steins'aulen, auf denen dieNamen der Getti-

teten aufgezeichnet sind.
.

Weiter da-

hinter offner sich das abgegrenzte Rasenfeld,

das von hohen Felsmauern in einem Tal unn-

geben ist. Am Felsenrand sind von Angehori-
gen oder von Freunden Grabsteine aufge-
stellt worden, die von herabfallenden Fels-

broeken schon teilweise zerschmettertworden

sind. Diese Grabsteine sind eher Kenotaphe
(Leergraber), als Grabkennzeichnungen,
denn niemand kann mehr nachgehen, wo nun

genau die Uberreste der getoteten Interbriga-
diusten liegen. Auch deutsche Namen lassen

sich dort finden, wie 2.B. der Stein fiir Hans

Beimler, der 1936 in Spanien sein Leben lieB

und seit Dezember 1986 dort einen gestifte-
ten Stein erhielt. Etwas weiter von

diesem Grab abgelegen befindet sich eine

zentrale Gedenkstatte mit einer Grabtafel fur

Lluis Companys, den ehemaligen Fuhrer der

katalanischen Linkspartei Estat Catalé und

ehemaligen Prasidenten Kataloniens, nach-

dem die Republik proklamiert wurde und

Oberst Macié starb. Companys stellte sich

spater wahrend des Verlaufes des Burger-

kriegs auf die Seite der Kommunisten und der

Sowjetunion, und im Mar: 1937 kam es zur

Krise mit den Anarchisten.2 Die Gedenkstét-

te ist mit der gelb-rot-gestreiften Fahne Kata-

loniens geschmiickt. Noch ein paar

Meter hiervon abgelegen, geht man etwas ab—

seits einige Treppenstufen hinauf, wo 1984

ein von der Offentlichkeit unterstutztes und

von der kommunistischen Partei Spaniens

3101161
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forciertes Denkmal fur dic im Biirgcrkricg
Getdteten errichtet wurde, das in verwcltlich-

ter Weise ein Motiv der kmholischen Pietz‘i—

Figur darstellt. Anstatt einer trauernden,

mfitterlichen Maria halt hier eine bauerliche
Landesmutter ihren getoteten Sohn, den ge-

toteten Interbrigadisten, im SchoBe. (Bild 5)
Dessen Tod wird dadurch mit dem christli-

Chen Opfertod Jesus’ parallelisiert, der

Kampf im Spanischen Bfirgerkrieg wird da-

mit zu einem gerechten, einem heiligen Krieg
stilisiert. Zwei Dinge sind hier verwunder-

lich: Zum einen. inwieweit die sich zumeist

bewuBt atheistisch gebz‘irdcndcn Kommuni-

sten ein christlich-katholischcs Symbol repro-
duzieren und zum anderen, inwicweit die mit

einem progressiven Anspruch ausgestattetcn
Kommunisten einc biirgerliche Gesclilechter-

zuweisung weiter fortsetzen, bei der der

Mann zu kampfen und zu slerbcn hat und die

Frau nur lethargisch zu trauern. Eine wfiten-

de Mutter, eine wiitende Frau ist auch beim

revolutioinéiren Kampf innerhalb der eigenen
Reihen unerwiinscht, denn wofiir lohnte es

sich vielleicht noch zu kampfen, wenn nicht

der Dank der Frauen in Form ewig verzwei-

falter Trauer das >>Heldentum<< ffir die ausge-

zogenen »Sohne« bekranzte und in Erinne-

rung bewahrte? Es gibt nicht nur offensicht-

lich cine nationeninterne und internationale

Homogenitéit des Feindverstandnisses zwi-

Uchtemeier
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schen befeindeten Gmppenfi die abhfingt von

diachronen Phasenverschiebungen, es gibt
'

auch eine nationeninterne und intemationale

Homogenitéit der Geschlechterzuweisung
und Symbolreproduktion, die einander feind-

lich gesonnene Gr'uppen eint. Die Frage
bleibt hier, ganz nach Carl Schmitt gestellt,
wer hier der letzte »Feind« ist, der offensicht—

lich in >seiner< Andersartigkeit schwer zu er-

fassen sein diirfte, wenn doch die Homogeni-
tat der Feinde gesichert scheint. Theweieit

diirfte uns als einer der ersten eine emstzu—

nehmende Antwort darauf gegeben haben. :

Wichtig ist es auch, bei diesem Friedhofsareal

festzustelllen, daB es von dem fibrigen, zivilen

Teil des Friedhofes abgegrenzt ist. Auch das

ist eine Parallele und ein Kennzeichen typi-
scher >>Ehrenfriedh6fe<<, wie z.B. unserer

Soldatenfriedhéfe.

Nur wenige Meter von dcm Fossar der In-

terbrigadisten entfernt, nfihert man sich bei

seinem Verlassen den drei schwarzen Granit-

steinen der Anarchisten Francisco Ferret,

Francisco Ascaso und Buenaventura Durruti,

von denen aus sich die Sicht auf die Well-

blechhiitten der Armsten Barcelonas wie ei—

ner etwas davonabgelegenen Fabrik erfiffnet

und die sich an der Ecke einer Kreuzungsstra-

Be von Kolumbarien befinden . Spa-
nicns Friedhéfe sind, wic schon berichtet, ei—

gene Stadte, und hier findet auch ein Busver-

kehr zu den Totenwohnungen statt, der abet

héchst selten, und dann nur in den Morgen-

stunden, genutzt wird. Die drei toten Anar-

chisten >wohnen< hier in der Via de San Car—

los im Bezirk Agrupacion 2", und wenn man

hier vorbeikommt, so muB man sich leider die

Von Enzensberger gesehenen industriero-

mantischen >>Schatten einer Fabrik<< wegden-

ken, die sich auf das Grab Durrutis wiirfen.4

Vielleicht ist diese Statte eimes kampfeswilli-

gen Volkes dafiir zu weit von den Grabem

entfemt, abet dieses mythjsche Umfelld ha-

ben die Grabsteine auch gar nicht nfitig. Die

sich auf der Weggabelung kreuzenden firmli—

Chen Kolumarien (vgl. Bild 7), die ja »nur«

die Uberreste des irmeren Teils der Bevéilke-

rung bewahren, sind genfigend proletarisch—
revolutionéres Accessoire. Aber die Ge-

schichte eines Helden, seine Legende, wird

sich sowieso das holen, was sie zu seiner My—

thenbildung braucht. Aber noch etwas Wei-

teres muB sich seit den Beobachtungen En-

zensbergers in den 70er Jahren verandert ha-

ben, denn so spartanisch sind die Grabsteine

der drei Anarchisten nicht, daB >>kein Stein;

metz seinen Namen eingemeifselt<< (hat).s

- mittlere Grab, vor dem Kopf dcr Grabstelleg

I

1

Und auch das mit einem Taschenmcsser in‘

den Stein in unbeholfener Schrift gckratztc‘
Wort »Durruti« findet sich nicht mehr," 505

daB dutch Aufkléirung dem Mythos dcs firm-l

lichenm Grabes des >>Helden<< Abhilfe ge-l
schaffen werden muB‘. Mit Sichcrhcil sind die'

Grfiber der Drei nicht bombastischc Kon-i

struktionen und ausg‘efallene Entwiirfe krea-‘g

tiver Steinmetzen. Die drei Grabcr sind miti

einfachen schwarzen Granitplattcn abgc-z
deckt, auf denen mit Goldbuchstaben Gc-‘

burts- und Sterbedaten und cin kurzer Lc-i

bensabriB eingemeiBelt sind. (Bild 8) Das“

Durrutis, weist einen gesondcrten chenk-1
stein auf, der allen drei Anarchisten, Ferrcr1

zur Linken und Ascaso’zur rechten Durrutis, 1

gilt. AIS erster Titel stehen in beschwércndcni

Interjektionen (Anrufungen) die Namen;
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§»!Ferrer! IAscaso! !Durruti!, wozu der Ver-

lfasserin ein Vergleich zu der katholisehen

gAbrufungsformel »Jesus! Maria! Josef !« auf—

ifiillt, die nicht selten auf ka’tholischen Grab-

_steinen oder Totengedenkzetteln zu lesen

‘sind, die naeh (Jahres)Messen fur Verstorbe-

.ne an Anverwandte und Freunde verteilt wer-

.den. (Bild 9) »Ein Mann wie Durruti stirbt

eben nicht in seinem Bett«,7 und dem Tod ei-

nes >>Helden<< mag stets etwas Ratselhaftes

‘anhaften, was hilft, seinen Tod zu verkliiren.

Dazu konnen die landeseigenen Symbolbe-

1stande, hier in Spanien die von der katholi-

.schen Kirche zur Verfiigung gestellten Trost-

fund Hilfsmittel, beitragen. Reproduziert
gwird dabei aber auch das Arsenal des herr-

ischenden status quo, das bewuBt oder unbe-

wuBt auf allen Seiten, ob burgerliche Form

des Totengedenkens oder antibfirgerliehe

Form, immer wieder Verwendung findet.

.Wie tief, so fragt sich die Verfasserin, mag

der Mythos wurzeln, daB er zumindestens au-

gBerlieh die Unterschiede verschiedener Par-

jteiungen eint, und was mag er noeh heute fiir

iKra‘fte besitzen, daB er die Motive fur ein

‘»Heldentum« gemeinsam stiftet. Die Griiber

,der drei Anarchisten reproduzieren nur la—

itent >>gew6hnliches<< burgerliches Totenge-
[denkem wohingegen das Motiv der trauern—

zden Interbrigadisten-Mutter in Pieta-Manier

ischon offensichtlicher Normvorstellungen
t»angemessener« Trauer anbietet. DaB diesc

gesehen und vielleicht auch akzeptiert wer-

den: was sich letzteres leider einer Uberprfi-
fung entzieht, muB sich daran zeigen, daB

beide Grabstellen. die derInterbrigadisten
wie die der Anarchisten, aufgesucht und ge-
schmfickt werden.

Anmerkungen:
'

Aus Hanns-Erich Kaminski, Barcelona. Ein Tag
und seine Folgcn (Berlin 1986, Edition Tranvia),
$.46, zur Totenfcier Durrutis.
2

Nach Augustin Souchy, Naeht fiber Spanicn, An-

archo-Syndikalistcn in Revolution und Burgcrkrieg
1936—39, Ein Bericht (Grafenau "1987, Trotzdem-

Vcrlag), 5.55 und 193
3

Man lese hierzu Kaminskis Ausfi'ihrungcn fiber
die Licbe zu seinem Gewehr, die erstaunlichc Paral-
lclen zum Waffenverhaltnis dcr Freikorpssoldaten
der 20cr Jahrc aufwciscn und scin Lob der Kame‘
radschaft im Spanischcn Burgcrkricg, die das cinzig
Schéne im Kricg sci und das »Du« erleichtcre. Bar-
celona, 8.192 und188f.
‘

Hans Magnus Enzensberger, Der kurze Sommer
der Anarchie, Buenaventura Durrutis Lebcn und
Tod (Frankfurt 1972, Suhrkamp Verlag), S. 260
Sundfi

de-
7

Emiliennc Morin, in Enzensbergcr, S. 280
'

Alle Photos stammen von der Verfasserin, August
1987.

Bfieher, die der Redaktion zugeschiekt wurden,

kurz vorgestellt; da die Buchmesse hintcr uns liegt.
sind es besonders viclc diesmal, und wir konmcn

auch [angst nicht alle eingegangcncn Rezensionen
berficksichtigcn bzw. Bucher sclbsl besprechen; w1r

hoffcn wcitcre auf kommcnde Nummcrn dcs SF

verteilen zu konnen:

*
A [as barricades: —-

Triumph zuzd Scheitcm ([85 An-

archismus im Spanirchcn Bz‘irgerkrie 7; Izrrg. van Mi-

chael Schuhmarm um] Heinz Auweder; Alt/mug mil

A. Souchy’s »A Tragic Wee/w,- Abbildungcn aus

dem CNT-Archiv in Amsterdam; 220 S., 22.-DM,

Trotzdem-Verlag, PF, 7031 Grafenau-Dr'iffingcn
Der Zugamg zu den Ereignissen in Spanicn
1936— 1939 ist zugcpflastcrt von Mythcn. Trotz dcr

zahlrcichen Veroffcntlichungcn fchlt cs bisher an ci-
ner knappen und préizisen Darstcllung des Konflikts

zwischcn Anarchisten und Kommunisten. Der erstc

Abschnitt des Buehes, das als spiites Ergebnis dcr

Spanienwochcn in Freiburg 1986 aufgcant wcrdcn

kann, beschéiftigt sich' mit den innerorganisatori-
schen Entwicklungen im anarchistischcn und kom-

. munistischeri Lager. Der zwcite Tcil unlersuclit dc-

tailliert die Zuspitzung der Auseinandersetzungcn
nach dem Putsch der Franco-Clique im Sommer
1936. Augustin Souc/Iy’s bisher in deutsch unveréf-

fentlichter Text (1937 in Barcelona uuf spanisch und

englisch veroffentlichl) im Anhang dokumcnticrl
die zeitgenossischc Einschiilzung der Mai—Kiimpfc
in Barcelona 1937, (lie den Nicdergang dcr Anarchi-

sten im rcpublikanischcn Spanicn cinliiutctcn.

10s Frilz Bultzkollekliv
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Klaus Rédler: Vergessene Alternativschulen. Ge—

schichre und Praxis der Hamburger Gemeinschafts-
schulen 1919—1933. 362 5., Juventa-Verlag 1987

Klaus Rodlcr, der mit seinen bciden letzten Schrif—

ten (Kinderbefreiung and Kinderbewufitsein, 1981,

31983, 1986 Ubernahmc in den Trotzdem-Vcrlag;

Zur Freien Schule Frankfurt, 1984) interessamc Stu-

dicn zur aktuellen Alternativschulbewegung vorle-

gen konnte, priisenticrt in scinem neuen Buch einc

historische Spurensuehc zum glciichcn Thema.

Es geht um cine radikal-demokratische Alterna-

tivschulbcwegung in Hamburg aus der Weimarer

Zeit. Dieser Zeitraum bis 1933 war eincrseils in der

bildungspolitischen Landsehafl geprfigt durch cin

chtralistischcs Schulwescn, andererseits findet sich

abcr auch eine Fiille von piidagogischen Alternati—

Vcfl, die zusammengcnommen cine éiuBerst frucht-

bare »Bewegung« ergaben, von der man heute in

def BRD nicht nur tréumen, sondern auch lernen

kann.

Nach ciner erstcn intensivcn Beschiiftigung En-

dc dcr 60er und Anfang der 70cr Jahre mit diescn

Vergessenen Alternativen, verebbte bis heute zuse-

hcnds das Interessc an dieser deutsehen Pedagogik—
tradition. Geradc aus dieser Sicht ist Rédlers Arbeit

umso mehr zu begn’iBen. Er besehreibt Schulvcrsu-

Che ‘ gcprfigt durch die Leitgedankcn dcr Dozen-

tralisation, Sclbstorganisation und »Vcrlcbcndi-

gung«
- die in Hamburg an staatliehen (l) Schulen

dUrChgeffihrt werdcn konnten und macht damit u.a.

auf die ehemals éiuBerst liberale Schultradition der

Hanscstadt aufmerksam.

_.

—-—-—_______*

iterarisches/
Rodler nennt diese Experimente Fossile ciner

»abgestorbencn Seitenlinie des offentliehen Schul-
wescns<<, dic von der péidagogischcn Geschichts-

schreibung vernachliissigt wurden. Fiir ihn sind die-

sc Schulen das Ergebnis des Zusammentreffens rc—

formpfidagogiseher Ideen, der Jugcndbewcgung so-

wie dcr po‘litischen Neuordnung Hamburgs nach

1918‘

In drci Kapiteln gcht er auf das damalige ham-

burgische Sehulwescn, die péidagogische Reformbe-

wcgung der Hansestadt sowie im Haupttcil auf die

Entstehung, den Alltag und die Entwicklung dcr

Hamburger Gemeinschaftsschulen ein.

1m Vordergrund steht dabei die Praxis und

Schulwirklichke‘it der Versuchsschulen, sehwer-

punktméBig dargestellt an der »Schule Berlinertom
‘

1919—1933. Auf
’

Einzelfragen und Details dieser

Versuchsschulwen vcrzichtct Rodler dabci oftmals

bewuBt. Er mochte den Gemeinschaftsschulgcdan-

ken als Ganzes nachzcichncn.

Rodler arbeitete an dieser Rekonstmktion meh-

rere Jahre, und obwohl als Dissertation veroffent-

licht, stand diese Absieht ursprfinglich nicht im Vor-

dergrund. . . . Seine Arbeit ist neben der Wiederan-

eignung einer vergessencn Versuchsschulbewegung

auch der V‘ersuch, die Theorie und Praxis cincr de-

zcntralisicrten Gemeinschaftssehulpéidagogik als

Alternative zur zentralisierten Staatspfidagogik zur

Diskussion zu stellen.
Ulrich Klemm

‘

REVOLUTION Nr.]13/II4, 68 Seiten, 6.-DM, Be-

*
Hans Popper

—- Die freie organisierte Gemein-

schaft des ju'dischen Yishuv (Einwohnerxchafl) in

Paliz'stina, 51 S., 8.- DM. Verlag KIaus Guhl, Kno-

belsdarffstr.8, 1000 Berlin-I9. Hrsg. und fiberserzt

aus dem Hebra‘ischen von Syma Popper
Der Autor beschreibt die Organisationsform dcs jii-
dischcn Yishuv, gemeint sind die jiidisehcn Einwoh—

ner nach Paléstina, die sich dort zwischen 1918 and

1948 ansiedelten, — beschriebcn wird so die Zeit be-

vor es zur Staatsgrfindung kam. DemgcmiiB gcht
der Verfasser davon aus, daB das Paliistina-Problem

erst mit dcr Staatsgriindung cntstand, daB die Ak-

tioncn gegen die Palfistinenscr von jiidischcn
Rechtsextremisten nieht zuféillig ein halbes Jahr vor ‘

der Staatsgn‘indung begannen, daB diese jedoch da- ~

mals noch von der Mchrlhcit des jiidisehen Yishuv

verurteilt und oftmals verhindert wurden. Die Bro-

schiire befafit sich deshalb vor alleni mit dem sozia-

lcn Lebcn der Gemeinschaften, das noch kcinen

staatlichen Zwang l<annte und setzt sich —

ausge-

hcnd von anarchistiseher Grundeinstcllung
— mit

Staat, Staatenlosigkeit und staatenlosen Gemcin-

schaften auscinander; Popper verhcrrlicht die Ge-

meinschaften nicht, sondcrn zeigt auch auf, in wel-

chen Handlungen sic bewuBt Oder unbewuBt staats-

vorbereitend wirktcn.

*
Das schwarze Loch — Bz‘ieherliste zum Thema 7

Knast, Repression, Gegenéffemlichkeit, Sradtgueril— [

la, Widerstan‘d. Dicse Biiehcrliste wurde in ciner

Auflagc von 24 000 Exemplaren aufgelegt und liegt
in jedern linken Buehladcn kostenlos aus, bzw. kann

von jedem linken Laden angefordert wcrdcn. Fiir

Interessierte cin Grund mehr mal wieder die Liidcn

als notwendige Infrastruktur zu begreifcn und zu

nutzen — bevor sic eingehen (wic in Bochum,

Ffirth) oder am Eingchen sind. Einzelbcstcllungen

gegen 1,50 DM Rfickporto konnen -— falls wirklich

kein Laden in der Nfihe ist — auch dirckt crfolgen:
M. Hoffmann u. Kunmer, c/0 ID, Hamburger Allee

45, 6000 Frankfurt—90
Wolfgang Hang

*

)iErfafit
— Gemustert — Kriegsbereit«

— 30 Jahre

'Wehrpflicht, Sondernummer der GRASWURZEL-

zug: GWR, Nernstweg 32, 2000 Hamburg 50

Die Zahl der Totalverweigerer ist erncut kriiftig ge-

sticgen. Totalverwcigerung bcdeutet die vollstiindi-

ge Ablehnung dcr staatlichen Wehrpflicht, angefan-

gcn mit der Erfassung fiber den Bundcswehr- oder

Zivildienst bis hin zur Wehrfiberwachung. Die Zeit- ;

sehrift Graswurzelrevolution hat nun zum 30. Jahr
'

der erstcn Einberufung von Wehrpflichtigen in dcr

BRD unter dem Titel >>Widcrstand gegen die Wehr-

pflieht« ein Sonderhcft herausgebracht, das prakti-
sehe Anséitzc, Hintergn‘indc und Diskussionen zur

Wehrpflichtverweigerung zusammcntrfigt.

Eingeleitet wirdl das Heft mit einem Pliidoycr,
den Widerstanngegen die »Kultumorm Wehr-

pflicht<< in der Friedens- und antimilitaristisehen Ar-

beit verstéirkt aufzugrcifen: Hundcrttausende sind

von ihr betroffen und die ins Haus stehendcn Ver-

schéirfungen (Verléingcrung der Dienstzeitcn, weni-

ger Zurfiekstellungen und Ausmusterungcn, Frauen

zum Bund ...) schaffen zusfitzlichen Konfliktstoff. ,

Nachdem im erstcn Teil Informationen zur Wehrer-
'

fassung, Musterung bis hin zum Thema >>Abhaun

naeh Berlin« gegebcn werden, findet in zwei um-
'

fangreichen Themenbléckcn die Auscinanderset-

zung mit Zivildienst und Bundeswehrzeit statt. Da-

bei wird politische Arbeit im Zivildienst und der }

Bundeswehgr keineswegs grundsétzlich abgclehnt,
‘

es werden Verbindungslinicn geschlagen, die versu-

chen, Totalverweigerung und Widcrstand in den In-

stilutionen in cinen Zusammenhang zu stellcn.

Besonders berficksichtigt wird auch das Thema

Repression und Solidaritfitsarbcit mit wichtigen An-

regungcn ffir Betroffcne und Unterstiitzcrgruppen.
Neben dem Auslandsteil, in dem beispielhaft die Si-

tuation in Siidafrika, Schweiz und Polen dargestellt

wird, findet sich im historischen Teil cin Artikel,

der es verdicnt hat besondcrs hcrvorgehoben zu

werden: Dieter Brdnn schildert die wenig bekannte i
Gcschichte des Widerstands amerikanischer Wehr- l
pflichtiger gegen den Vietnamkrieg.

W.Heinrich j
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EG-Agrarpolitt‘k Oder: »There's No Busi-

; ness Like Agra—Business«
: BUKO—Agrarkoordination (Hg. ): Wer Hun-

l ger pflanzt und Uberschuf)‘ emtet. Beitrt'ige zu

2 einer entwicklungspolitischen Kritik der EG—
‘

Agrarpolitik; 336 S., 19.-DM, Verein zur For—

derung entwicklungspddagogischer Zusam-

1? menarbez't Hamburg.

Heutzutage von Problemen der bundesrepu-
‘

blikanischen und europaischen Landwirt-

schaft zu sprechen, ist bereits untertrieben.
i Mit brachialer Gewalt liquidierte eine Briis-

L seler Agrarpolirik seit den SUer Jahren béuer-

‘. liche Landwirtschaftsstrukturen und bewirkte

u.a. europaweit ein Bauernsterben, dem in

der BRD nach 1945 nahezu eine Million
“

Landwirte zum Opfer fielen.

Mit dem zynischen Schlagwort vom

H »Wachsen oder Weichem wirsteit Jahren

eine Agrarpolitik beschrieben, die nicht nur

,

fiir Millionen von européiischen Bauern zur

,

Existenzfrage geworden ist, sondern auch ka-

tastrophale wirtschaftliche (Stichwort: Uber-

produktion) und okologische
'

(Stichwort:
Landwirtschaftszerstonung) Folgen nach sich

,

gezogen hat, fiber deren Tragweite man sich
‘

erst jetzt bewuBt wird. DaB diese Krise je-
; doch nicht nur auf Europa beschréinkt ist,
'

sondern eine weltweite Dimension hat, dar-

auf macht ein neuer Band der BUKO—Agrar-
; koordination aufmerksam. Dieser Bundes-

kongreB entwicklungspolitischer Aktions-

gruppen ist der ZusammenschluB von Dritte-

Welt-Gruppen, Dritte-Welt-Solidaritatsko-

mitees und entwicklungspolitischen Basisin-

itiativen in der BRD seit 1977.

Die Situation der europfiischen Landwirt-

schaft ist paradox ~ ja man muB sogar ange—
l sichts ihrer Statistik den Eindruck gewinnen,

l daB sie kurz vor dem Kollaps steht: Nahezu
‘

zwei Drittel des EG-Haushalts flieBt in Mark-

tordnungskosten und Subventionen fiir die
’

Landwirtschaft und iibersteigt damit das Ge-
i
samteinklommen aller europiiischer Landwir-

l te. Weiter ist festzustellen, daB diese Subven-
‘

tionen vor allem der Lagerhaltung, dem

.

VERLAG MONTE VERITA

Unsere Neuerscheinungen im Herbst

Johann Most. DIE EIGENTUMSBESTIE

48 Seiten DM 5.-

Most. einer der radikalsten anarchistischen

fievolutionére mit starken EinfluB auf die

Radikalisierung der Arbeiterbewegungen in

den 1880er Jahren legt hier seine Gedanken

zum Eigencum dar

maul Lafargue DAS RECHT AUF FAULHEIT

120 Seiten DM 9.80dnd andere Texte

[I’aul Lafargue. der Schwiegersohn Von Karl

Marx. hat diese Streitschrift als Antwort

auf Marx'schens RECHT AUF ARBEIT gesehen.

ipdem er ihm hier nachweist, daB er mi:

seiner Forderung vollig falsch liegt.

AOWENGASSE :11. A - 1030 WIEN

Agrarhandel sowie der verarbeitenden Indu-

strie zuflieBen, also nicht den Bauern. Der

Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte in

der Tradition einer bauerlichen Bewirtschaf-

tung wird scheinbar zum unwichtigsten Fak-

tor bei diesem business.

Die agrarpolitische- und Wirtschaftsmafia

hat es innerhalb weniger Jahrzehnte ge-

schafft, weltweite Agrarstrukturen zu zersto-

ren und eine Situation zu schaffen, die einer-

seits in einer zunehmenden und Milliarden

verschlingenden Uberschquroduktion der

Industrielfinder besteht und andererseits eine

wachsende Armut in Lindern der dritten

Welt mitverschuldet.

Diese derzeitige Sackgasse der EG-Agrar-
entwicklung wird von den Autoren des Ban-

des als Ausdruck einer weltweiten Krise des

Agrobusiness verstanden. Ihre These is! da-

bei, daB die Strukturprobleme der europai-
schen Landwirtschaft in Lander der dritten

Welt sowie auf den Weltmarkt verlagert wer-

den und damit letztlich die Bevolkerung die-

ser Regionen die Folgen europfiischer Mili—

wirtschaflt und falscher Politik tragen miissen.

Es geht ihnen um die Analyse der »AuBen-

wirkungem unserer Agrarpolitik und damit

um eine entwicklungspolitische und interna-

tionalistische Perspektive.
Ein weiterer Gesichtspunkt leitet ihr Inter-

esse: nachdem bislang die Handelspolitik und

das Agrarbusiness der USA im Zentrum ei-

ner Welterniihrungsdiskussion standen, Wur-

de Europa und die EG weitgehend ausge-

klammert. Seit den SOer Jahren jedoch greift
die EG zunehmend als Importeur und Expor-
teur von lFutter- und Nahmngsmitteln in den

Weltmarkt ein und gefahrdet damit zuse-

hends die Emahrungssicherung und Selbst-

versorgung von L‘z‘mdern der dritten Welt

ebenso wie die Existenz heimischer traditio-

nell bfiuerlicher Landbewirtschaftung. Dies

5011 in diesem Band ebenfalls dokumentiert

werden.

Der Reader hat vor diesem Hintergrund
den Charakter eines Arbeits- und Handbu-

ches. Naeh einer Einleitung ins Thema folgt

ein Beitrag zur >>Geschichtc und Funktion der

Agrarpolitik in Westeuropzm. Das III. Kapi—
'

tel steht unter der Uberschrift >>Europas Ern-

ten irn Weltkarussel<< und behandelt die drei

zentralen Agrarhandelsprodukte: Getreide,
Milch und Zucker.

1111 IV. Teil geht es um Exportoffensiven,
Nahrungsmittelhilfen, das Lomé-Abkommen

sowie urn Selbstbeschrénkungsabkommen
der EG und im folgenden um die aktuellen

Reformdiskussionen innerhalb derAgrarpoli-
tik. 11m abschliefienden Kapitcl werden Kon-

zepte und Perspektiven fiir cine >>6kologisch
und sozial gerechte Agrarentwicklung in Eu-

ropatc vorgestellt. Zu Wort kommen hierbei

Vertreter der Agraropposition sowie der

Urnwelt— and Dritte-Welt-Bewegung.
Der Band schlieBt damit mit keinem ferti-

gen Alternativkonzept zur Bewaltigung der

Krise —

was auch ein schr gewagtes Unter-

nehmen ware. Der Anspruch des Buches, wie

er i111 Untertitel 3verheiBungsvoll formuliert

wurde, néimlich >>Beitriige zu einer entwick-

lungspolitischen Kritik der EG-Agrarpolitik«
zu liefern, um damit die >>AuBenwirkungen<<
dieser Politik bewuBt zu machen, wird von

den Autoren eingelost, mehr noch: Ihnen ist

zu einem hochaktuellen und -komplexen

Theme, zu dem bislang eine entsprechende
Gesamtschau ausstand, ein wirklich gutes
Werk gelungen; daB das Thema umfassend

und anschaulich mit Grafiken, Tabellen, Car-

toons, Zitaten und sinnvollen Untcrteilungen
aufarbeitet.

*

Hans-15rg Brez'tt'ngcr (hrg.fr‘ir den BUND): Oka-

logie und Landwirtschaft, 44 5., 2,50 DM, BUND

Ldverb. Baden—Wflrttcmberg e. V., Stuttgart
Enthalten silnd ein Beitrag dcs Kassclcr Hochschul-

lchrers Onno Poppinga zu Rahmcnbcdingungcn ci—

ner umweltgercchten Landwirtschaltspolitik, cin

engagiertcs Pléidoyer fur cincn crzcugcroricnticrtcn
Weg aus der Sackgassc Agrarpolilik dcs bayrischcn
Biobauern und Agraroppositioncllcn Scpp Etch/er

sowie abschlieBend cine Stcllungnahmc von Hubert

Weiger, Vorsitzender dcs BUND Baycrn, zum Vcr-

haltnis von Landwirtschafl 11nd Naturschutz.

Ulric/1 Klemm

Paul
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*Annie Le Brun: Lafit alles fahren; Edition Tiamat,

Berlin 1982; 22.-DM, Grimmstr.26, 1000 Berlin’él

Nur kcine Vorurtcile. Ein Buch lrnuB ja nicht sehon

deshalb schlecht sein, weil sich die Autorin auf dem

Titelbild in Pose wirft. Und dcr Klappentext vcr—

spricht Intercssantes: >>Dieses Buch ist ein Aufruf
zur Desertation! Gegen die Lahmheit der feministi—
schen Revolte . . . (cs folgt einc Aufzéhlung be-

riihmter franzosischer chinistinnen) . . . gegen

dds ideologische Niederkniippeln durch den Char

jungfrfiulicher Uniformitiit und durch die neofemini-
stischen Biirokratinnen. «

Also mitten hinein ins Vergm‘igen, ich stiirze

gcrne Mythen vom Sockcl und gcnau das verspricht
mir Annie Le Brun mil dlcm Kurzinfo zu ihrem

Buch >>Laflt alles fahrcn«. Die ersten Seiten ziehcn

sich, ich muB mich crsl an die hochgesehraubte Aus-

drucksweise gewohnen, noch zerstiiekeln mir

Fremdwortc den inhaltlichen Zusammenhang. Si—

tuationistisch sci das cben', laBt man(n) mich wissen.

Auf Seilc 17 grcife ich zum ersten Mal naclh dcm

Fremdwortlcxikon, wcil‘s spannend wird und ich

die Auseinandersctzung rund um Simone de Beau-

voirs »Das anderc Geschlccht<< nicht mtierstehen

will. »The0relisch is! fast schon zuviel gesagt, inso~

fern sich das Andere Geschlecht zunachst als eine ge—

schickte Stickerei auf existentialistischen Kanevas

(larstellt, mit allem was ein solcher Treueakt an ver-

stecklen Widerspriichen, dunklen Unstimmigkeiten
und hekiischen Inkohiirenzen vermuten liifJ’t.« Kane-

vas, der: 1. leinwandbindigcs, gitterartigcs Gewebe

fiir Handarbciten. 2. Einteilung des Stoffcs in Akte

und Szcnenbilder in dcr ital. Stcgrciflmmédielnko-
hiirenz, die: mangclndcr Zusammenhang. So verréit

cs mir dcr Dudcn. Aha! Aha? Weiter im Text. Was

Annie Le Brun an dicsem 1949 entstandcnen Stan-

dardwcrk der Feminislinncn auszusetzcn hat, verriit
sic mir lcider nicht. »Keine Angst, ich werde mir

nick! die Miihe machen, and mich damit langweilen,
hier im Einzelnen die Thesen eines Bitches zu wider-

legen, das mich selbst langweilt.« Naeh diesem Satz
Pfcffcre ich »La[3t allcs fahrcn<< zum crsten mal in

die Eckc.
‘ _

chi Woehen spitter qualc ich mich 1n eincm

Anfall Von Masochismus auf ciner ohnchin schon

lodlangweiligcn Zugfahrl weitcr ‘durch das Buch,

Entgegcn der Versprcchung von Seitc 18 w1rd »Das

andere Gesehlceht<< doch noch auseinander. genom—

men. Le Brun untcrstellt dcr Beauvoir, cmc Aus—

klammerung der Sexualitfit zum Postulat gcmacht
zu llaben. Schon wicder will ich das Buch zuklap-
Pen, weglegcn. Warum arcrge ich mich cigcnthch so

dariiber? SchlicBlich sind Bcauvoirs Thescn 1a
auch

fur mich kein Dogma, ganz im Gegcntcil. Es ist der
Stil, cs isl die Art und Weise, mit der Le Brunan die

Dingo hcrangcht. Und die Abrcchnung mit Simone
dc Beauvoir mag daffir nur als Bcispiel stchen. Elnc

Kate Millet, eine Xavicre Gauthier oder cine Mar-

guerite Duras wcrdcn gcnauso zerflcddert. Und
wenn auch die Grundaussagc stimmcn mag, dafi die

Feministinnen, die an dcr Spitzc ciner Bewcgung

stehen (wcr hat sic cigenllich dorthingestelll?) das

Spngclbild dcr bekéimpftcn Strukturen aufslellen,

sich in der herrschenden Gcsellschaft nur ihrc

Pfrfinde sichern wollen, indem sic alte Dogmcn
durch neue ersetzcn, so widert es mich doch an, wic

Annie Le Brun ihre cigcnen Thesen dem entgegen
Sctzt. Wirft sic den Feministinncn vor, in den althcr-

gcbraehten Spiclregeln vcrhaftct zu blciben, so tul

sie mit ihrem Ansprueh der absoluten Riehtigkeit
ihrer eigcncn Siehtwcisen, ihrer Sprachc, die zwr—

sehcn fibersteigerlcr Wissensehaftliehkcit und lyri-
schem Bla—Bla hin— und herschwankl, genau dassel-

be. Das, was an dicscm Buch wiehtig und richtig ist,

die Feststcllung, dais mannliehcs mit wciblichen
Vorzeichcn aueh nichts Besscrcs sci, daB feminist:-

SChc Literatur nur zu oft in dcr Wcibliehkeit per
30

diC Losung allcr Probleme sieht, daB wcibhchc

Wcrtc und tradierte Frauenrollen zu fibersteigcrten
Mustern mit gcsellschaftsvcr'elnderndem Aspekt
hoehstilisicrt wcrdcn und daB dic Suche nach den

WUrzcln der Gcschichte von Frauen in nieht belcg—
baren Matriarchatsthcorien cndet, lieBe sich auch

Cinfacher, kfirzcr, allgemeinverslfindlichcr darle-

gen, Annie Le Bruns Buch, 1977 cntstandcn, hal

ViClC Enlwicklungen der Fraucnbewcgung friihzei—

lig abgeurtcilt. Wer aber dcr (mannergepr‘agtcn)
hOehstilisierten Sprache dcr Hyperintellektuellen
vcrhaftet bleibt, darf sich nieht wundern, wenn die

Rezeptionsffihigkeit der LeserInnen und damit auch

die Wirkung cines Buehes ausbleibt. (Dem/der ge-

“Cigtcn LeserIn sei hicrmil bewiescn, daB auch die

Rezenscntin mit hohen Bcgriffen um sich schmeis-

sen kann). Oder schlichl gcsagt: Annie Le Brun

»LaBt allcs fahrem — ffir’s intellektuelle Nahkasl—

ehen geschrieben.
Sissy Rohata

57l
l

*Christ‘ian Schultz-Gerstein: Rasende Mil/(infer. Es-l

says and Polemiken gegen Zeitgeister zmd Kulturpla-j
gen; hrsg‘ v. Klaus Bittermann, W van Wolfgang.
Pohrt, 150 5., 24.-DM; Edition Tianmt Berlin-6]. l

Am Puls der Un-Zcit l
»Der Neonazi Michael Klihnen, konnte, wie er so re-

det, ebenso Bundeslagsabgeordnerer irgendeine
Partei, Pressesprecher V0n2001 Oder Fernschkom

K

GEORGE WOODCOCK

Leo Tolstoi ~ ein gewaltfreier Anarchist

ea. 44 Seiten mit illustrationen, lSBN 3-925866-0l-a'DM 6,50
Aus dem Englischen von Peter Peterson, einern biographisehen
Essay zum Autor von Andreas Canter und erganzenden Anmer-

kungen zum Texi Von Ulrlch Klemm

Edition Flugschrll‘ten
Ulrich Klemm

7900 um, Straflburgweg l9

mentator sein. Die iKrise ties Systemsv, )die Unzu—i
friedenheit der jungen Menschem, )die Zerstorng,
unserer ékologischen Grimdlagem, die >Fragen, die

nur die Geschichte beantworten kannv, (lie Ableh

nung terroristzlseher Gewall >egal von links ode

recluse dafl ”nan dieses nichi so libertrieben sehen

darfi und jenes doch differenzieren muj}, (la/3 )die“
Menschen nun einn'zal verschieden sindc untI (la/3 wiq
inicht in der Vergangenheit, sondcrn in der Gegen-
wart lebem — der Rechtsextremist Kiilmen tuner-l;
scheidet sich nick! van all den anderen Sinnverkau-v

fem im Auflendienst, die forlgesetzt reden, aber nie

etwas gesagt haben wollen. «

Das ist ein Zilat aus ciner Auswahl journalisti»l
seher Arbeiten von Christian Schultz-Gerstein, gc-‘

boren 1945 — gestorben 1987, die jetzt bei dcr Edi-l
Lion Tiamat unter dcm Titel >>Rascndc Millaufem

erschienen sind. In Form von Essays und
Polemi-l

ken, Reportagen und Glossen, sctzt sich Schultz:

Gerstein u.a. mit dcm >>widercrwachten Sclbstbc-l
wuBtsein dcr Deutsehcn als Kulturvolk und ihrer

verdramgten Vergangcnhcit<< auseinandcr. Gcglie-l
dcrt in versehiedenc Schwerpunkte enthiilt das‘
Buch einc Reihe Arlikel, die cine bruehlosc

Tradi-l
tion deutschcn Opportunismus gcpaart mit »hcrr-

schaftlicher Anstandskultum und neokonservati-l
vem Denken ans Licht der Offentliehkcil zerrt.

‘

K106 im Hals. Andere Artikcl dcmontieren Stuck!

ffir Stfick cinen Teil linker dcutschcr Befriedungs-l
stratcgem wie Urs Jacggi, Peter Handke, Pcter‘

Mosler oder Botho StrauB. Sehriftstellcr, Kritiker‘

und Journalisten, die sich eingcriehlct haben zwi:

schen besehaulicher kulturellcr Atmosphiirc undl

*Wilfried BreyvogeI/Heinz—Hermann Kriiger (Hg. ):

Land der Hofj‘nung
—

Land der Krise. Jug'endkultu-
ren im Ruhrgebiel1900—1987, 288 5., 200 Abb., Ka-

talogformat, 30.-DM, Verlag J.H.W. Dietz, PF -

201352, 5300 Bonn.

Dieser Text-Bild-Band begibt sich auf Spurensuchc
— historisch und akluell. In den fiber vierzig Einzcl-

beitriigcn wird der besondcren historischen Ent—

wicklung der Subkulturen der Revier—Jugendliehen

nachgespiirt. Der Katalog begleitet cine gleiehna—

mige Ausstellung, die ab dem 27.November bis zum

7.2.1988 in Dortmund (Museum fiir Kunst and Kul-

turgeschichte), danach in Herten, Essen (Ruhrland-

museum) and Gladbeck zu sehen sein wird.
'

Sibyl’le Denskus

AUSGEW'AHLTE DOKUMENTE DER ZEITGESCHICHTE

BUNDESREPUBUK flElllSBHllAlll] lBRfll

spriiche zugespitzt.

hoehorganisicrtem Staatsapparat. I

Nicht im iiblich todernsten, >>griindlieh deul-!
schcn«, Kritikerjargon wcrdcn vermcintliche neue

Antworten gegcben, sondcrn (LB. in >>Vatertag~
stour durch den Rakctcnwald<< odcr aus »amt1iehen

H6hen<<) mit ciner oft an Komik grenzenden Leich-

tigkcit Fragen gestcllt und offensichtlichc Wider-i
Am Rande der Satire bewegt sich die Sprache,l

benutzt die Mittel scheinbar unfreiwilliger Komik,’
um den selbsternannten Schwerenotcrn linker Kul-

tur und >>Harmonic<< cinen >>gesalzcnen<< Strich‘

durch die >>Rechnung<< zu machen. Als ciner der mit‘
den spatcr ambitionierten 68cm groB geworden ist,

vcrwcigerte sich Slehultz-Gerstein dem »Schulter-i

schlul3<< der linken Dcsillusionierung auf dem furch-

terrcgenden Weg in die sichcre Nisehe des abgekliir-
ten Kulturbetriebs.

Herby Sachs

Anzeige

Role Aimee Fraktion (RAF) — Bundes- l

republik Deutsehland (8RD) —

Ausge- ‘

w'ahlte Do‘kumente der Zeitgesehichte 1
"Die Dokumentation von Schriften der RAF l
soll die Kennlnis ihrer politischen Zielsetzun-

gen. ihrer Kritik am US-lmperialismus und am 1

lmperialismus der BRD und ihrer Begrlindung 1

des politischen Konzepts der Stadtgueiilla
l

vermilteln. ‘

Die Dokumentalion von Texten der Slaatsor- !

gane und des gesellSchaftlichen Uberbaus
hellt auf, wie die salte Zutriedenheit ider sich

erneul Weltgellung verschaffenden imperiali-
‘

stischen Herrschalt mil eiskaltem Vernich-
‘

tungswillen auf die ,Herausfordeiung des Ter- 1
rorismus‘ reagiert hat.“ (Aus der Verlagsan- I

ku'ndigung)
‘

Bezug uber Verlag GNN. ZUIpicner Sti, 7,
5000 KOIn 1, Erschelnt am 11087. Preis:

DM 8.—. 128 S. _

>>Rasendc Millaufera macht SpaB zu lcsen, trotzi»



Photo:
Manfred
Kampschulte

'\
\ 6‘ v o'5 \

0“ . 00
a“



6‘

«$091
$6

$656}.w“



il

l btr. SF-25 — Emestio Sébato: Kunst ist cine Fikllon,
l cine Vision der brutalen Realitiit des Lebcns?« ~

1
Bcitrag von Wolfgang Hang

Ich will hicr nicht auf das literarisehe Wcrk Ernesto
i
Szibatos und die Interpretation dessen durch Wolf-

1
gang Haug cingehen, Meines Erachtens ist »Litera-

" tur<< sowieso ein Thema fi'ir einc nur kleine, faeh-

‘ kundige Lcscrschaft und die dcs hierzulande relativ
l unbckannten Sébato allemal. Ich will aber sehr

lwohl einige Bemerkungen zu dcm Leben Sébatos

‘
und zu seincm >>politisehcn Werk« machcn, das

; Haug ja auch —

legitimerweisc
—

zur Hilfe nimmt,

,

um sich mit dcm Literatcn Szibato auscinanderzu-

l sctzen. Dabei will ich mich in meinen cherkungcn

1 und meincr Kritik auf drei dcr von Hang crw'aihntcn

tPunktc bcschrénken:

i

. a) Sdbaios Betiitigng in vcrschictlencn Funktioncn
'

im Stumsdiensi

j Haug ziihlt uns dic verschiedenen Postcn, die Séba-

,
to im Laufc der Jahrc innehzitle auf undt versucht

l den Eindruck zu crwcckcn, daB Sfibzito diesc Posten

immcr wicdcr wegen der mangclnden Freiheit in

Argentinien vcrloren oder aufgcgcbcn hat, die Art

wie 'Haug dies darstcllt, implizicrl, daB Sabato sich

, damit als Gegner unfrcihcitlicher Vcrhiiltnisse qua-

; lifizicrt. Ist cs Hang denn nicht aufgcfallcn, daB

Sz’ibato zwischcn l945 und 1959 immcr wiedcr Am-
ler bcklcidete trotz der Tatsache, daB in diescr Zcit

‘

in Argentinien cine Diktzitiir die anderc abliistc und

zu keiner Zcit freiheitliche Verhijltnisse vorzufinden

warcn
— Sfibato »ffillt die Erfolgsleiter jcdoch hin-

. auf«. Allein diescr Umstand sollte uns sehon zu

,denkcn gcben, »was das allcs mit Politik, noch dazu
'

im anarchistischen Sinne zu tun hziben kzinn<< llnd zu

eincr kritischeren Einstcllung Si’ibatos gegeni’iber

.3
fiihren.

: 1)) 3111711105 Bctiitigimg als Lci'tcr (Icr CONADEP-

Kommission

§ Die Ubernzihme des Vorsitzes (ler nationalen Kom-

3 mission iiber dzis Verschwindcn von Personcn durch

Szibato kzinn nicht unkommcnticrt blciben, vor al-

lem da der Eindruck erweckt wird. als handle cs sich

hierbci um >>iibcrgrcifcndes Engagemenm, um ei-

ncn besonderen Akt der Zivilcouriige.
Dazu muB man wisscn, (1:113 diese Kommission

1984 von der neii cingcsetzten Regicrung Alfonsin

gcgen den erkliirtcn Willen der Miitter dcr Plaza dc

Mayo and dcr anderen Mensehenrcchtsorganismio-
nen, die mehr zils 7 Jnhrc 12mg mutig iind unbeim

auf die Verbrcchen dcr Dikliilur aiifmerksam ge-

machi und sic bcki‘impft hziben. eiiigescizt wurdc.

D‘ie CONADEP-Kommission setzi sich aus (frag-

wfirdigen?) von der Regierung dazu auserkorenen

>>Honorali0ncn« zusammcn, hiitte keinerlci Kom-

, petenzen und handclle durchzius im Sinnc der Re-

: gierung. .

5 Die Miitter hatten dngcgen cine mil zillen Kom-

petenzen ziusgestatteBpnrlzimentarische Untcrsu—

chungskommission gcfordcrt, dcrcn Arbeitsniiflriig
mehr als einc >>Dokumenlaiionii der in der Zcil dcr

Militz'irdiktatur vom 24.3.76 bis 10.12.83 bcgzinge-
nen Mcnschenrechtsvertetzungen sein sollie. Wie

richtig die Mutter mii ihren Vorbehnilcn lzigen.
zeigt die Tutsaclic. dais Mitglieder der Si’ibzito—Kom-

mission im Februar 1984 einer.griinen Bundestags-
delegation gcgeni'iber beklagtcn. daiB ihnen dcr Zu—

tritt zu cinem Militfircamp kategorisch vcrweigert
wurde (und dies zu cincm Zeitpunkt als es theore-

tisch durehaus noch méglieh war, daB fibcrlebende

>>Verschwundene<< in gcheimcn Haftzentren festgc-
halten wurdcn) mit dcr Begrfindung, man mogc sich

doch ordnungsgcméiB mit cinem amgcmcssencn

zcitliehen Vorlauf anmclden.

Der Bericht (und nicht die Bewcrtung) iiber die

Zeit der Militéirdiktalur enthielt in seiner urspri'ing-
lichen Fassung im Anhang cine Auflistung der Na-

men der 1350 Foltcrer und Morder, die dcr Kom-

mission bcnannt wurdcn. Auf Weisung der chie-

rung wurdc dicsc bei der Ver'o'ffentlichung dcs Be-

richtes (Nimca Mas — Nic Wicdcr) fallen gelassen
und nur der Zeitschirift Elpcriodista is! cs 21] verdan-

ken, daB die Lisle dann doch noch im Oktobcr1984

publiziert wurdc. (Ubrigcns fchll diese Auflistiing
auch bei dcr von Rccmtsma im Mai 1987 herausgc=

gebcnen deutschen Fassung, und m.E. ist nur das

ausgezcichnetc Naehwort von Thomas Schcrcr die

Miihe dcr deutschen Fassung wcrt.)

Andcrc Personen, wie dcr Fricdcnsnobelprei-
stréiger von 1980 Adolfo Pércz Esquivcl, haben die

Mitarbcit in dcr Kommission verwcigert, u.a. wcil

sic dcren verschleicmde und nichr aufkliirendc
Funktion von anfang an crkannt haben und wcil sic

sieh nicht gcgen den erkliirtcn und wohlbegn‘indc-
ten Willen der Menschcnrcehtsorganisationen stel-

len wollten. Und ciner der wcnigen >>anst2indig<< ge—

bliebcnen Bisehofc, charcs, hat offentlieh zugege-

ben, daB seine Tiitigkeit in der Kommission ein Irr-

tum war und er hat sieh offentlich bei den Miittcm

dafi'ir cntschuldigt.
Im Nachhinein hat Sébato seine Arbcit in der

Kommission laut der Zeitung Clarin mit dcr chcr-

kung, >>daB er dicsc Titigkeit zeitweise sehr stupidc,
ein wenig wirkliehkeitsfremd fand<<, kommcntiert;
das bitten ihm die Miittcr schon 1984 vorhersagen
konncn und es grenzt an Zynismus, wcnn man sich

die grculichen Foltcrberiehtc ansieht.

Wenn Sébato —-

richtigcrwcisc
— konstatiert,

daB dcm Schriftsteller in Latcinamerika »von den

Menschen cine cnormc moralisehe Wichtigkeit zu-

gewiescn wird« (FR, 30.5.87), so hater durch seine

Mitarbcil in dcr Kommission dem Ansprueh cine

>>moralische Instanz<< zu sein nicht geniigt
—

er ist in

diesem Sinne >>unmora1iseh<< geworden.
Welchc Konsequcnzen diesc Schcin-Vcrgangcn—

heitsbewéltigung wirklich hatte, zeigt die jiingste ar-

gentinischc Vcrgangcnhcit: durch die Verabschic-

dung des SchluB-Punkt Gesetzes im Dczember 1986

und cles Befehlsnotstandsgesetzcs im Juni 1987, mit

denen cine wcitgehcnde Amnestierung der Folterer

und Morder verfi'igt wurdc, wurde cine Politik kon-

sequent weitergeffihrt, die mit der Einsetzung der

CONADEP-Kommission ihren Anfang gcfunden
hattc und nur diistcre Vorhcrsagcn gemacht wcrdcn

kOnncn, darijbcr, wie sic endcn wird.

e) Sa’batos Weigerung ins Exil ZN gciicn
Hicr erwcckt Hang den Eindruck zils sei beson‘ders

loblich. wenn jemand »sich weigert ins Exil zu ge-

hen«; dies ist cine Infamic all denen gcgcni'iber, dc-

ncn kein andcrcr Weg blicb, nls ins Exilzu gchcn!
Die 30 000 Verschwundcncn, die Gcfoltenen

und Ermordetcn Argentinicn.‘ aus dieser Zcit geben
dcutliche Hinwcise darauf, wie die Militiirs mit ih—

ren Gegncrn umgegangen sind. Es gibt zahlreichc

Beispicle daffir, daiB auch Pcrsonen, die im Mittcl-

punkt dcs offentlichen Lebens standen, wie Journa-

‘ listen und Schriftsteller, nicht vor den pcrversen
Greueltaten dcr Foltergcneriile verschont blieben,

Sébatos >>Entscheidung beruhte auf scincm An-

spi’uch, cine Literatur zu sclireiben, die in der Ten-

denz cin totales Welibild licfcrt.« Ja, wer es sich Icir

sten konnte. . . Vielen war die Méglichkcit versagt,
ihren >>Ansprfichcn<< cmsprcchcnd in dicscr Zcit zu

arbeiten und zu lebcn, Dic argenlinisclic Wirklich—

kcit sah andcrs aus, sie bot viclen noeh niclit einmzil

die Mdglichkeit zum nackten chrlcbcn!
Und wir konncn sicher sein, drill» vicIe sicli auch

im Ausland »ii1ur sozizile Aufmerksamkeil<< erlialtcn

haben, auch wcnn dies taut Sz’ibzito »niir im cigcncn
Land m6glieh« ist. Wie zum Bsp. der Scliriftsteller
Juan Gclman, der 11976 ins Exil nach Paris gezwun-

gen wurdc, we er bis lieule ziushurrcn muB, da ihm

miter der konstitutionellcn Regierung Alfonsin ein

Prozefi und cine larigjiihrigc Freihcilsstrafe drohen

wegen seiner Mitgliedschaft bei den Montcneros
—

die er im Ubrigen schon liingst (1979 noch wéihrcnd
der Zcit der Militi‘irdiktatur) iiufgckiindigt hat.

Menschen wie ihm gcbi'ihrt unscrc Achlung,
- und

nicht Ernesto Sébato, der mit der Diktatur kollabo-

riei'te und ihr 5ffenllich Beifall zollte (siche GEO,

1/78).
Mechllii'ld Baum, Aachen

Anm.:

Zunfichst will ich gii'riic zugcbcn, 1111/3 nicinc Hermi-

gchensweise an Ernesto Sdbmo vor allcm i'Ibcr (lessen

literarischcs Wcrk bcstimmt war, um! i'cli mic/i crsi

im Verlauf der Auscinmzdcrscrzmig mid im Sclirci-

bcn dcs Artikelsfzfiirscinc Pcrson zu i'mcrcssicrcn bc-

gzmn. Wcitc Teile dcr Krilik Mcclitlzi’ld Baiims sclici—

ncn mi'r einfach dcslitilb bcrcchtigt, wcil sic mclir Iri—

formalioncn zu Erncsto Sribatox pcrscinli'chcr Situa-

tion im Rahmcn dcr (irgcntinisclicn GCSCIISC/lllfb zu-

sammengetragen hat. 0b sic (185111111) jcdocli Stibatas

Unbehagcn mit »0ffiziclicn« Positioncn grmidsiitz-
lich infragcstellen kamz, wage icli nicli! zu cntsclici—

den, immcrhin bleibt cs Fakt, (Ia/J er (Iicsc Fun/(lio-

nen immer wiedcr nicdcrgclcgr hot, (113' Gcgncr (1m

Perom'smus gal! um! i'nimcrlii'n

bereits 195] cinen pOIiIlSCh-philOSOp/HSC’ICM Essay-

band »Hombtres y cligrmmjcm (Mcusclicn mid Rii-

derwcrk) verfiffcntliclitc, in (1cm cr versuchte, cine

Technologickritik mil cincr Marxii'miiskritik ()bcitlc
fiberbewcrten lam Stibrito (Iic Ruliar) zu vcrbina’cn.

Dabci cntwickeltc er cincri Simidpmiki, (Icn wir licillc

— nach Sartre — (113 »c,\'i'stcnriali'xli'scli« (odcr um—

stiindlichcr uusgedri‘icki: pcrsoncnbczogcn soziali-

su'sch, d.l1. die Freilici't dos cinzvlncn in den Mine/-

pun/ct ciner Gescllscliafisvorslcllung gcsiclll) [Ic-

zeichncn ko'nnten um! (Icr (Ianmlx nocli wcnigcr wic

heute van dcr Lin/(mi akchlicrt ii'crdcn karmic.

Bercchtigt schcili! mir (Iic gciiuflcric Kritik (Ill (Icr

chrnahme des Vorsilzcs, wcmi or (Irimi't zli'c ForIIc—

rimgcn der Mfilrcr (Icr Plaza Mayo mimntcrlicf. Al-

lerdings stelll sic/1 fi‘i’r micli (Ii'c Frugc, warum (Icnn

ein parlamemarisclicr Unicrsuchiingsaimcliufl mclir

Vertrauen vcrdicm Iiabcri Sallie? chwhtcn wir (lie

in der BRD stattgefimtlcricn Schuukfimpfc, so blcib!

doch jedesmal wenigcr z‘i'bri'g, (115 vorhcr (lurch (Iic —

bei uns nun wirkli'clz Mich! gcradcglunzvollc
—— I’rcsxc

aufgedeckt wurde. Und wcnn (Iic chicrimgAIfonxi/i
— zwci'fellox (ms opporrimistisclim Gn’ind’cn — ci'nc

wirkliche Verfolgung (lcr Mordcr niclit gcwugrtibzw.
,f 1fl.



welche abgedeckt) hat, weshalb solhen wir dies eiv

nem parlamentarischen Untersu‘chungsausschufl zu-

trauen? Selbstversla'ndlich ist es richn'g, wenigstens

die Namen der Folterer veroffentlicht sehen zu wol—

len, allein der visuellen Vorstellung wegen: es bedeu-

tet schon etwas, Seite fiir Seite Namen van Falterem

durchbliittern zu massen, anstatt eine aolglatte und

abstrakte Zahl »1350« zu lesen.

Zum dritten Punkt: es geht mir selbstverstdndlich

keineswegs um die Abwertung von Exilanten; es geht

ouch grundsdtzlich fiberhaupt nicht um dieses »ge-

geneinander Abwiigem. Ein Beitrag im SF it'ber Ju—

an Gelman [st selbstverstdndlich willkommen; die

Entscheidung im Fall einer Diktatur ins Exil zu ge—

hen, steht meinem Empfinden
— gerade auch auf-

grimd deutscher Geschichte — ebenfalls viel ndher als

die Entscheidung irgendwz'e Auszuharren (and dabei

zwezfelsfrei frogwr’lrdig zu werden). Was Sdbato da-

bei jedoch ertrt‘z’glich macht, und’ daraufhab‘e ich be-

reits hingewiesen, ist, dbl/3 er seine Widerspriiche

nicht verschleien, sich selbst als Opportunist ekelhaft

finder (»bloB dic groBen Schweine«, vgl. SF-25,

$.55)
— also seine Person ehrlz'cher sieht als die mei-

sten van sick dies kannen. Wenn diese Widersprfiche
der Person nicht deutli'ch genug geworden sind, is!

Mechtild Baums Kritik mehr als wichtig; wenn sie ei-

ne Beschdftigung und Auseinondersetzung mit Sdba-

tos Inhalten verhindern kdnnten, wiire dies mehr als.

bedauerlich.

Wolfgang Hang

P.S.: Das Photo aufS.55 (SF-25) stammt

fibrigens von Hellik Raen, Oslo; sorry!

btr. SF-25: »gefiihrdet durehgiingig<<

»Die Zeitschrift Schwarzer Faden, Nr.25, 3/87 ist 0h-

ne Vermittlung der Vollzugsanstalt bezogen warden,

bzw. hier eingegangen (§ 68 Ast StVollG.). Der

Inhalt der Zeirschrift geft'ihrdet anwdhrend durch-

giingig das Ziel des Vollzuges bei dem Gefangenen.
Einzelheiten hierzu konnen nicht mitgeteilt werden,

weil sonst der Zweck der Vorenthaltung unterlaufen
werden wiirde. «

Miindelein, VA-Leiter

Beschwerde
.

Daucrnd hfirc ich >>Vollzugszielr4 K‘eine Ahnung,

was das sein soll. Seit annahcmd 23 Monauen halte

ich intcnsiv danach Ausschau, sehe in allen Ritzen

Und Eckcn nach, ob ich es vielleicht nicht doch ir—

gcndwo cntdccke. Aber weder unter der Matratze,

. noch in den Schrfinken oder Sehubladen habe ich es

findcn konncn. Es muB mir wohl irgendwie abhan-

den gekommen scinl? Vielleicbt sollte ich mal cine

Annoncc aufgeben:
>>Vollzugsziel verloren gegangen.

Ehrliche Finder bitte mclden bei: Reiner Giehl!«

Abcr wer wciB, vielieicht hat ja auch die von Herrn

Mfindclcin beanstandcte Zeitschrift Schwarzer Fa-

de" mein Vollzugszicl versehcucht??! Ich sehe das

bildlich vor_m,ir, wic mcin >>Volizugsziel<< vor einer

gcféihrlichcn Zeitschrift auf der Flucht ist . . . Dann

4

Wiirc cs ja kcin Wundcr, daB ich es bis jetzt noch

niCht gcfunden habc! Gott sci Dank hat Herr Mim-

delein mich darauf aufmerksam gemacht. Nun kann

ich endlich die crgebnislose Herumsucherei danach

einstcllen, denn ich weiB ja jetzt, dafi es vorn

Schwarzen Faden vertrieben worden ist!

Holla! Eben Iese ich zufiillig den § 2 des St.VollG.,

worin geschrieben steht: »Im Vollzug der Freiheits-

strafe soli der Gefangene fahig werden, kiinftig in

sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten

zu ffihren. (VOLLZUGSZIEL)«
— da ist es also!

Das vielgesuchte Phantom! Hatte sich doch giatt im

§ 2 des St.Vollg. versteckt! Wenn das natfirlich das

Ziel ist, dann hat Herr Miindelein vollig recht! Mich

asoziales, verkommenes kriminelles Subjekt muB

man natiirlich auf den rechten Weg fiihren!

Weg mit aller kritischen und staatszersetzendlen

Literatur! Verbrennen sollte man diesen ganzen

Schund (irgendwie kommt mil" das so bekannt vor

. . naja, was soll’s! Die Masken sind anders, die

Gesinnung ist gleich!)
Ich beantrage hiermit, daB man meine Ohren

abschneidct, damit ich nichts mehr hore. Wciterhin

beantrage ich, daB man mir meine Augcn aussticht,

damit ich nichts mehr seine, und daB man mir mei-

nen Mund zunaht, damit ich endlich ma] mein Maul

halten leme! Und zru guter Letzt wflnsche ich, daB

mir vor alien Dingen mein >>Hirnkastle<< herausope-

riert wird! — Dann ware doch das Voilzug‘sziel bei

mir erreicht, odor etwa nicht?!

Ach halt, das Hirnkiistle kann man uns Knackis

ja gar nicht mehr herausoperieren, denn selbiigcs
haben wir ja bei Haftantritt an der Pforte abgeben
miissen! Ich erinnere mich noch vage an ein Schild,

welches vor dem Knasteingang angebracht ist. Es

lautct: »Achtung/ Achtung! Sie verlassen jetzt den

Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD! Ihre

Hirnka‘sten haben sie unaufgefordert an der Torwa-

Che abzugeben!!!«

Ia, ja, wenn sic rechrt haben, dann haben sie

rccht! Ganz klar! Ich werde wohl nur getrfiumt ha-

ben, daB ich vor ca. 3 Wochen beieinem gewissen
Herrn Kreuz einen ausgeffillten Bezugsantrag fiir

mehrere Zeitschriften, damnter auch der »Schwar-

ze Fadem, abgegeben habe . . .

Obwohl ich durchaus versrehe, daB so ein fibles

anarchistisches Maehwerk wie der »Schwarze Fa-

den« mein »Voilzugszie1« geféihrdet (anwahrend
und durchgangig!) und mir verstéindlicherweise kei-

ne Einzeiheiten dariiber mitgeteilt werden konnen,
__

|
i

!

weil ja sonst der chck dcr Vorenthaltung unterlau-1
fen warden wiirde, so wiirdc mich doch brcnncnd

inleressieren, ob Herr Miindclci‘n‘ sich iibcrhaupt
die Mfihc gemacht hat, diese Zcilschrift cinmal auf—

merksam durchzulcscn??? ‘

Entweder war sic auf cincm zn hohcn Nivcau an-i
gesetzt, odcr cine Art vollzugsgéltliche Eingebung‘
aus dem Lager Schwabisch-Gmfind hat ihn nun cnd-‘
Iich erreicht und fiber gcwissc >>linksradikale Ten-j
denzem bei Hcrm Gichl untcrrichtct und auf dos-J
sen Lektiire hingewiescn. Ich mcinc, daB diesc gan—
ze Angelegenheit extrem verdichtig erschcint, dcnn

bis jetzt habc ich immer siimtlichc Zcitschriften vol-l
. lig unbeanstandet ausgchandigt bckommcn! Sogarh

als we'ihrend meiner U-Haftzcit in Stuttgart-Stamm-I
heim meine gesamle Korrespondcnz fiber die Zen-1

sur bei der Staatsanwaltschaft licf. Ich weiB, wic\

paranoid die VA—Leitung in Gmiind drauf ist, und‘

wie ich dort politisch eingestuft bin! Und scllsameH
weise wird erst jetzt, nachdcm ich gcgcn die JVA‘

Gmfind eine Bcschwerde cingcreichl habc, cinc‘
Zeitschrift von mir mit cincr vollig absurdcn Be-l
grfindung angehalten! War cs nicht so, daB diei

Gmfinder Anstaltsleitung hier angerufen hat, und

i

I

i
!

i
1

i
i
1

I
I

1

darum gebetcn hat, daB man mir meine Zcitschrif— 1

ten verbietet, weil ich mit dem darinstehendcn Ge- i

dankengut meinc Verlobte, Frl. Reuttcr, durchcin- i

anderbringe, bzw. ihr Volizugsziel gcffihrdc??? ‘

Wie dem auch gewesen sein solltc, so cmpfehlc I
ich Herm Miindeiein einmal das intensive Studium ,

des Schwarzen Fadens, und mir dann mitzutcilen, 1

womit denn dieses voliig harmlose, gewaltdistanzic- l

rende Blatt mein >>Voiizugsziel<< gcféihrdct? ‘

Nach diescr >>Ani1alteverfiigung<< hegc ich nam-
‘

lich den Verdacht, daB Herr Miindelein das sclbcr i

nicht weiB, und nur einer >>Eingebung<< aus dcr JVA ‘

Schwéibisch Gmiind Folge geleistet hat . . .

1

Aber ich bin ja nur ein dummer Knacki und vcr- \

stehe das alles vielleicht nur nicht?!!? Somit bin ich ;

froh dariiber, daB jemand andcres ffir mich die Ent—
‘

scheidungen trifft! Danke! Ich gelobe mich zu bcs- i
sem und werde mich bemiihen, Ihnen zu bcwciscn, ;
daB ich wirklich lerncn will, spiitcr cin >;chcn in so- ‘-

zialer Verantwortung<< ffihren zu kénnen und verur- 1

teile mich hiermit zu »lebenslangcm Bczug der :

BILD-Zcitung«! !!

Mit geZIELtem VOLLZUGngB,
Reiner Giehl '1

JVA Frciburg 1
RS.

Herr Mfindclein, haben Sic etwa den Eigcntums- i

vorbehalt des >>Schwarzen Fadens<< auch nicht zur ,

Kenntnis genommen? Darin steht klipp und klar:
‘

Knastfreiexemplare bleiben solange das Eigentum i

des Verlages, bis sie den Gefangenen ausgehiindig! s

sind. Eine »Zur-Habe-Nahme« ist keine Aushz‘indi-
‘

gung!!« V‘
Also: Raus damit aus meinen Effekten und entwc- i
der mir aushandigen, oder umgehend mit der Be- 1

gri'mdung der Vorenthaltung an den Verlag Zuriick- [

senden!!! Sons! riskieren Sie niimlich cine Strafan- !

zeige wegen >>Unterschlagung<< odor wegcn »Dieb- ;

stahls<<!!
‘

Anm.:
7

[Uberflfissig zu sagen, daB die demo‘kratisch-grun-
dordentliche Arroganz dieser deutschcn Anstalts-

leitung selbstgerecht genug ist, diese Beschwerdc

als >>nicht formgeméiB<< einfach nicht zu behandeln.

SF]



Europa gegen den Strum — intemationale Gegen-

edienmesse in Amsterdam!! Vom 27.—29. Mai

[988 in B‘eurs van Berlage, Galerie W 139.
.

n dem Europa der Nationalstaatcn mit ihrer >natio-

1alcm Kultur, die als Handelsware auf dcm interna-

ionalen Markt ausgetauscht wird, besteht seit lan-

gem cin Austauseh »andercr« Kultur. Produkte

(Poster iiber Buchcr bis Videos) zirkulieren nicht

1111‘ im eigenen Kreis, sondern auch weit darfiber

unaus — trotz Zensur, trotz Zollkontrolle, trotz fi-

1anzicller Einsehrankungcn.
‘

Die Messe EUROPA GEGEN DEN STROM

soil diesen Austausch weiter Slimulieren, Querver-

bindungen herstellen zwischen Gruppen und Rich-

tungen. Auch soll sic ein Stimulans rein far den Ort,

dds Land in dem sie stattfindet
— dieses JahrAmst‘er-

dam/Niederlande, ndchsres Jahr. . .

! Die Messe negiert Grenzlinien zwischen Diszipli-
hen und Themen — bildende Kunst — Literatur —

Mimi/r —— Theater — Politik — Minderheiten — Milieu

L Emanzipation; die Aufmerksamkeit konzentriert

sick auf Misch-Formen und multidisziplim’ire Er-

Sehez’nungen.
‘Kontakt: Buchladen He! Fort van Sjakoo, Joden-

i breestraat 24

NL-1011 NK Amsterdam, Tel. 020-258979 (12-18
”

Uhr)

l

l

Videoverleihkalalog »Videofront -- erweiterte Aut-

lage 1987 — der neue Videokatalog der Medien-

werkstat! Freiburg ist jetzt ersehienen! Neue (Doku-
mentar—)Vidcos zu politischen, sozialen und kultu-

rellen Themen: zur Okologie— und Anti-AKW-Bc-

wegung, Friedensbewegung, Autonomic, Interna-

tionale Kampfe, chtralamcrika, Jugendbcwegung,

Repression, Faschismus, zur Problematik von

Macht und Gegcnmacht, zur anderen Geschichte

'
Sehutzgebiihr 8.-DM (incl. Versand und

MWST); zu beziehen fiber: Medienwerksmtt Frei-

lmrg, Konradstr. 20, 7800 Freiburg, Tel. 0761/

709757. Wer den alten Katalog Videofront schon

hat, kann den Erganzungstcil 1987 auch alleinfdr 1.-

:DM in Briefmarken beziehen.

Feniinismus und Gewaltfreiheit

Internationale Frauenkonferenz »Feminismus und

Gewaltfreiheit<<' in Irland, organisiert von der War

Resisters International (WRI) vom 26.7.—1.8.

Kurzben'eht:

Fiinfzig Frauen, die 21 verschicdene Lander repra-

senticrten, trafen sich um ihrc Erfahrungen auszu-

tausehen und die Situation in ihren Heimatlandern

vorzustellen. Siidafrikanische Frauen sprachen iiber

die >>End Conscription Campaigm (Kampagne zur

Beendigung der Wehrptlicht), cin ZusammenschluB

von Mensehen, der innerhalb der weitBen Gcmeinde

gegen Wehrpflicht und Apartheid arbeitet. 3 Frau-

en erzahlten fiber die Situation im Pazifik, wo die

eingeborenen Vélker gegen Atomtests, Militaris—

mus und Kolonialismus und fiir die Wiedergewin-
nung ihres Landes kampfcn. Drei Frauen aus Spa-
nien berichteten iiber die Situation in Riano, wo

ncun Dérfer zerstort wurden, um Platz fur eincn

Standamm zu sehaffen. Frauen aus den Dorfern

batten den Kampf fiir die Riiekgewinnung ihres

Landes angcfiihrt. Es gab Beriehte aus Thailand,
wo eine Million Frauen in die Prostitution gezwun-

gen wird, um zu fiberleben, wobei viele von ihnen

aufgrund der auslandischen Militarprasenz erstma-

lig in diesc Lage geratcn; ein Berieht aus Hongkong
fiber die Entstehung ciner feministischen Friedens-

bewegung und den Kampf gegen den Bau eines

Atomkraftwerks in China; ein Bericht aus Jugoslav
wien fiber die erfolgreiche Kampagnc von den alter-

nativen Frauen-, Friedens- und Umweltgruppen ge-

gen die Frauenwehrpflieht; ein Berieht aus Polen

iiber die schwierige Situation von Frauen, die sieh

gefangen sehcn zwischen einer sozialistisehen Philo-

sophie und einem starken katholischen EinfluB.

Workshops befaBten sich mit einer Vielfalt von

Themen. Diese schlossen irisehe Gcschichte, Erzies

hung von Jungen naeh feministisehen Werten, Ge-

waltfreiheit und Befreiungskampfc, gewaltfreie
Trainingsmethoden, Friedenserzichung, Soziale

Verteidigung und Scxismus in der Friedensbewe—

gung ein. Es wurden Kriterien cntwickelt, die dazu

beitragen sollen, die gleiehbercchtigtc Toilnahme

von Frauen in Fricdensgruppcn zu fordem.

Das internationale Netz von Feministinnen, die in

dean'edcnsbewcgung arbeiten, ist sehr gestarkt
worden. Frauenwerden in dcr Lagc sein, cffcktiver

in Solidaritfitskampagnen und bei zukiinftigen Ak~

tionen tatig zu werden. Die Teilnehmerinncn be-

gn'iBten die Nachricht, daB Janet Cherry, die Akti-

vistin der End Conscription Campaign, die fast 11

Monate im Gef‘angnis saB, von dcr siidafrikanischen

Regierung freigelassen worden ist. Sie bcdauerten

die Tatsachc, daB vier polnischc Frauen nicht tcil-

nehmen konnten, weil sie keine Passe von der polni-
sehen Regierung erhielten. Geldmangcl und fami-

liéirc Verpfliehtungen hielten andere Frauen von der

Teilnahmc ab.

Verschicdenc Botsehaften wurden in 21110 Welt ver-

sendet: An die Shibakusa-Frauen in Japan in Unter-

stiitzung ihres fortlaufcndcn Kampfes zur Ruckfor-

derung ihres Landes, and die siidafrikanisehe Re-

gierung mit dcr Forderung, Sue Land und andere im

Gefangnis sitzende Frauen freizulassen; an die USA

in Unterstfitzung ffir Katya Komiaruk, die hohc
Geld— und cine Gcfangnisstrafe fur ihre gcwaltfreie

v

AbrfistungS-Aktion zu erwarten hat.

Ein Unterstfitzungsbrief wurde an das Volk von Be-

lau gesehickt, das zur Zeit untcr massivem Druck

steht, die erste Atomwaffenfreiheit vorschrcibene-

de Verfassung der Welt aufzuheben; Protestbriefe

wurden aueh an die Vercinten Nationen and an den

US-KongreB gesehickt, die die Ablehnung der Vcr-

suche der USA ausdn‘iektcn, dic Vcrfassung von

Belau zu unterminieren. Ein Brief wurde aueh an

die jugoslawisehe Regicrung gcsendet, der einc

Amnestie aller inhaftiertcn Kriegsdienstverweige-
rer und die Anerkennung von Kriegsdienstverwci-
gemng als ein Mensehcnreeht forderte. Ein Brief

wurde auch an Beamte in Cumbria, GroBbritanm’cn

mit der Forderung gcsehickt, die atomare Wieder-

aufbereitungsanlage in Windscale/Sellafield sofort

zu schlieBen.

Kontakt ffir die BRD: Forlemtr'on GewaltfreierAk-
tionsgruppen, Scharnhorstsrrfi, 5000 K6111 60, Tel.

0221/76 58 42

Suche fiir Tape/Heft-Set zum Themenbereich

DDR-Untergrund/Anarchie/Punk Eriahrungsbc-
riehte, llnfos, Gedichtc, Collagen, Musik, Fotos,

Ideen etc.

Kontakt: KomistA, e/o Stemcck, Eiclzcnhcege 121),

6457 Maintal-I; Tel. 06181/22500

Kleinanzeigen (pm Zcile 1.-DM) und Kunmeldun-

gen

Um den Kommunikationswert dcs SF zu erhohcn

und um um; bei den fiir den SF so wiehtigen Direkta-

bonnenten zu bedankcn, kann in Zukunft jcdc/r
Abonennt/in eine S-zcilige Kleinanzeigc pro Jahr

gratis in Anspruch nehmen. Das gilt fiir alte wie neue

Abonenntinnenl-ten.



AUS DEM INHALT:

- Salzstock Gorleben

3 Unfalle beim Schachtausbau

Ein Arbeiter mulSte sein Leben lassen

Betreiber wollen Endlager welter-

bauen

— Kotnditionierungsanlage
Neue Atommiillfabrik nach Gorleben

— Ein Jahr nach Tschernobyl

Anstieg ’v‘on Trisomie 21

Séuglingssterblichtkeit in Lingen

Wackersdorf Chronik

— Widersttanclsdiskussionen
Strait um die Herbstaktion in

Wackersdorf
’

_

Autonome in der Anti-A KWeBewe-

gung

—Atommiillkonferenz in Kassel

——Arbeit in Atomanlagen—Mord
auf Raten?

' '

—

Herzschléige

Atom
berichtet vom Widerstand an denStand-

orten von Atomanlagen

Atom

erscheint zweimomlich,

Einzelpreis 4 D‘M.

Herausgeber und Bestelladresse:

Géttinger Arbeitskneis gegen Atom-

energie, Rheinhéuserlandstr. 24, Post-

fach 1945, 3400 Géttingen,
-Te|.: 0551/7700158 oder

Ltineburger Arbeitskreis gegen Atom-

anlagen, c/o. Giinter Garbers, Posener

in. 22, 2121 Reppenstetdt.
'

68 Seiten,

*ALTE AUSGABEN DES SF:

Um neuen Abonnenten oder Interessierten die Ge-

legenheit zu geben, einen besseren Einblick in unse-

re bisherige Arbeit zulbekommen, machen wir fol—

gendes Angebot: Fit 4 alte Ausgnben sehickt ihr

nns einen 10.-DM Schein, Uberweisung oder Brief-

marken). Welche Nummern ihr haben wollt,

schreibt ihr dabei. Zur besseren Orientierung hier

die Inhaltsangaben, zusfitzlieh haben wir eine mit

Anmerkungen, Register, Vorwort. Rezension und

neuem Lay Out versehene NOSTALGIENUM-

MER (ebenfalls 10.-) zusammengestellt1 die Texte

aus den vergriffenen ersten 13 Nummern (0—12)
enthalt. Einzeln nieht mehr lieferbar: Nr. 0—13,

Nr.14 nur noch wenige Restexemplare!

Nr.14: (64 Seiten)
‘k Arbeit, Entropie, Apokalypse und 35<Stunden-

woche 1k Geheimer NATO-Sti'ttzpunkt auf den Fa-

rérn * Cruise auf U—Boote - NATO-Plane t Euro-

pawahlboykott * Antipadagogm contra Libertare

Padagogik * Gesell-Diskussion if Das letzte Inter-

view mit Augustin Souchy; + Filmbesprechung Die

lange Hoffnung * Aufruf an Anarcha-Feministin-

nen it Kritik an den Okoliberté‘tren u.v.a_.m.

Nr.15: (64 Seiten)
* Kulturnummer? 1r FILI-Treffen (Lutter) 1* Auto-

matisierungsdebatte * Interview mit A. Gorz ~k

Frau—Mann—Maschine * Hacker * Padagogik-Dis—

kussion *.F. Ferrer 1k Anti-Kriegs-Museum, ein In-

terview * Europawahlnachschlag * Migros-Oppo-

sition * Projektemesse ir Souchy: Mexiko * Rei-

mers: Oskar Kane-hi * Fasehismus — Antifaschismus

it S.Gesell-Diskussion * Omori it Libertiire Co-

mics * Venedig Veranstaltungsplan ir u.v.a.

Nr.16: (64 Seiten)
fir Venedig-Berichte (5 Teile) ir Feminismus und

Anarchismus (Vortrag aus Venedig) at 1984 = Die

Ware (J. Clark-Vortrag aus Venedig) * Zur Wende

* IWF-Kritik, * KolumbienlSelbstverwaltung *

>>Atommiillpriester<< * Bukot-Bericht * Oskar M.

Graf ir »Bakuninhi‘ttte« —- Erinnerungen von Fritz

Scherer * Naehmf auf Otto Reimers 1k Stowasser—

ProzeB iv u.v.a.

'

Nr.17: (64 Seiten)
.

rt A-Szene * Industrialismus-Kritik, Tcil 1(Ansatz
- von Alvin Toffler) it Sozialstaat oder Marktanarchie

1k Bookchins Natur- und Evolutionsverstandnis 1k

Menschenrechte it Chile-Widerstandstage 1!: Puerto

Rico Landbesetzungen * Angst des Bfirgers vor

dem Anarchismus (Casas Viej as) ‘k >>Niihrbodenfor~

schung<< Neonazis 1r Spuren der Besiegten (Rez.) *

Zeitschriftenschau * urv.a.m.

Nr.18: (64 Scitcn) (Kulturnummcr)
1* Theater im Zeitalter totaler Medienwelt it Vide-

ofront fir Kultur Oder wat? * Wider die Vcrcinnah~

mung iv Uber Carl Einstein: mil seiner Rede iiber
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